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UBERLEGUNGEN ZU BRONZEZEITLICHEN HOHENFUNDEN

ANHAND EINES KURZLICH IN DER OSTSCHWEIZ

GEFUNDENEN VOLLGRIFFMESSERS

Dem Andenken an 

Prof. Dr. W. Torbriigge

Anlafi zum vorliegenden Artikel war eine Fundmeldung wahrend der Grabungen in Flums-Grapplang 

(Kanton St. Gallen) im Friihjahr 1989. Im Zuge der Anlage einer neuen Forststrafie im Furggelswald 

fand im Sommer 1988 der Forstarbeiter Roman Zeller aus Flums ein bronzezeitliches Messer. Die Fund- 

stelle liegt auf der Rotherdplangg (Gemeinde Berschis) norddstlich von Flums (LK Blattnr. 746.220 I 

218.230 I 1120, vgl. Abb. 1) unterhalb des 1642 m hohen Alpelichopfs in heute bewaldetem, ca. 50° 

geneigtem Gelande. In einem zur Abklarung des Untergrundes angelegten Querprofil kam in 2 m Tie- 

fe im gelben Verwitterungslehm das Messer zutage. Der in steilem und steinigem Gelande gelegene 

Fundplatz wurde von uns nach der Fundmeldung aufgesucht. Das schon sehr stark verfallene Profil liefi 

folgenden Aufbau erkennen:

Unter Gehangeschutt zeigte sich eine auffallend machtige Humusschicht tiber dem gelben, anstehenden 

Verwitterungslehm. Es liefien sich keinerlei Anzeichen fur eine Kulturschicht oder sonstige Befunde 

erkennen. Die machtige Humusschicht konnte auf ein urspriinglich weniger steil geneigtes Gelande hin- 

deuten. Die Fundstelle liegt knapp oberhalb des heutigen Zugangsweges zu den Alpgebieten Sennis und 

Castilun an einem der wenigen Ubergange vom Seeztal ins Toggenburg oder nach Grabs ins Alpen- 

rheintal.

Fundbeschreibung und Datierung

Es handelt sich um ein gut erhaltenes, an der Spitze abgebrochenes Vollgriffmesser mit Ringende und 

tordiertem Griff. Die nach oben gebogene, stark abgenutzte und mit alten Beschadigungen versehene 

Klinge weist einen einseitig verdickten Riicken auf. Der tordierte Griff ist stark abgegriffen; das Ring

ende hat einen rhombischen Querschnitt (Taf. 57,5): erhaltene Lange 15,5 cm, groftte Klingenbreite 

1,6 cm, Griffdurchmesser 0,7/0,5 cm.

Messer mit gegossenem Vollgriff und Ringende sind allgemein in die Stufen Bz D, eventuell noch nach 

Ha Ai zu stellen. Exakte Parallelen zu dem Messer sind uns nicht bekannt, betrachtet man aber den 

Klingenansatz, so wird die Verwandtschaft zu friihurnenfelderzeitlichen Messern, etwa solchen vom 

sog. Baierdorftyp, deutlich h Vergleichbare Stiicke sind in der Westschweiz aus Alterswil (Kanton Frei

burg) 1 2 und Grandson, Corcelettes (Kanton Waadt)3, bekannt. Bei diesen zwei Stiicken weist jedoch nur

1 J. Ri'hovsky, Die Messer in Mahren und den Ostalpen. 

PBF VII 1 (1972) 23 ff. 43.

2 G. Kraft, Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 29, 1927, 84 Taf.

XIII.

3 M. Primas, Der Beginn der Spatbronzezeit im Mittelland 

und Jura. In: Ur- u. Friihgesch. Arch. Schweiz 3. Die 

Bronzezeit (1971) 57 Abb. 2, 3.
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die hintere Halfte der Griffstange eine Torsion auf. Torsionsartige Rippen finden sich auf der Griff- 

stange eines Vollgriffmessers aus einem Bz D-zeitlichen Hiigelgrab von Biichelberg (Rheinland-Pfalz)4. 

Aus einem ebenfalls Bz D-zeitlichen Hiigelgrab der sog. Riegseegruppe von Etting-St. Andra (siid- 

westliches Oberbayern) stammt ein weiteres torsionsartig geripptes Vollgriffmesser mil Ringende5. Zur 

chronologischen Einordnung der im Zweischalengufi hergestellten Vollgriffmesser mit Ringende hat 

sich schon H. Muller-Karpe grundlegend geaufiert6.

Abb. 1 Der Fundplatz des urnenfelderzeitlichen Messers in Berschis, Rotherdplangg. - Eidgendssische Landeskarte 1:25000.

Fundplatze der alteren Urnenfelderzeit (Bz D-Ha A) in der Umgebung des 

Fundortes

Entscheidend fur die Deutung von Hohenfunden (Einzelfunde im alpinen Gelande) ist die Betrachtung 

der geographischen Situation und der archaologischen Quellen des entsprechenden Zeitabschnitts im 

Umland. Der Fundplatz liegt in einem verkehrsgeographisch bedeutenden Raum am Ubergang vom 

Seengebiet des Schweizer Mittellandes in den inneralpinen Bereich. Neben dem schon genannten Uber

gang ins Toggenburg und ins Alpenrheintal ist das siiddstlich gelegene Gebiet von Mels-Sargans als Kno- 

tenpunkt mehrerer vermuteter prahistorischer Verkehrswege von iiberregionaler Bedeutung (Abb. 2).

4 L. Kilian, Grabhiigel der Endbronzezeit von Biichelberg, 

Kreis Germersheim. Mitt. Hist. Ver. Pfalz 69, 1972, 12f. 

Abb. 2, 1.

5 H. Koschik, Die Bronzezeit im siidwestlichen Oberbay

ern. Materialh. Bayer. Vorgesch. Reihe A, 50 (1981) 227 

Taf. 119,3.

6 H. Muller-Karpe, Zu einigen friihen Bronzemessern aus 

Bayern. Bayer. Vorgeschbl. 20, 1954, 113 ff. bes. 116.
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Abb. 2 BzD und HaA in der Umgebung des Fundortes. Siedlungen (gefiillte Kreise), Einzel, -Depot- und Hohenfunde (offe- 

ne Kreise), Grabfunde (Quadrate, offene Signatur: Datierung unsicher), Brandopferplatze (Dreiecke, offene Signatur: Datierung 

unsicher). Numerierung: im Text erwahnte Platze.

Von Norden lafit sich das Gebiet einerseits vom Ziirichsee (Seeufersiedlungen) uber Linthebene (Ben- 

kenerbuchel, Abb. 2, Nr. 2)7, Walensee und Seeztal, andererseits uber das Alpenrheintal erreichen. Der 

Walensee ist aufgrund seiner steilen Ufer einfacher zu Wasser als am Ufer entlang zu passieren8.

7 Jahrb. SGU 30, 1938, 89.

8 Ahnliches deutet sich fur den Strafienverlauf der romi- 

schen Zeit an (spatromischer Wachturm am Georgnerberg 

bei Berschis). Auch bis in die Neuzeit ist der Walensee

verkehrspolitisch als ‘Qualensee’ bekannt, vgl. G. Schnei- 

der-Schnekenburger, Churratien im Friihmittelalter auf 

Grund der archaologischen Funde. Miinchner Beitr. Vor- 

u. Friihgesch. 26 (1980) 4 Abb. 1, 193. - H. Lieb u. R.
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Fur die Bronzezeit zeichnet sich die Hohensiedlung Flums-Grapplang (Abb. 2, Nr. 3) wegen ihrer Lage 

am bstlichen Ende des Sees als Handels- und Umschlagplatz ab9. Vom Bodenseeraum (Seeufer- und 

Feuchtbodensiedlungen) gelangt man durch das Alpenrheintal in das Gebiet von Mels-Sargans fiber die 

bedeutenden Stationen Montlingerberg10 (Abb. 2, Nr. 4), Sevelen-Sonnenbiihl11 (Abb. 2, Nr. 5), Weite- 

Wartau12 (Abb. 2, Nr. 6) am linken Talgrund und die rechtsseitig gelegenen Siedlungen am Gutenberg 

bei Balzers 13 (Abb. 2, Nr. 7; Taf. 57, 3) und auf dem Eschnerberg14 (Abb. 2, Nr. 8. 9). Nordlich vom 

Eschnerberg ffihrt der Zugang zum Arlberg fiber die Bz D-zeitliche Siedlung Gofis-Heidenburg (Abb. 

2, Nr. 10) bei Feldkirch und den Ha A-B-zeitlichen Brandopferplatz von Feldkirch-Altenburg15 (Abb. 

2, Nr. 11) oder direkt von Liechtenstein durch das Saminatal16.

Folgt man dem Rhein flufiaufwarts nach Sfiden, so finden sich linksseitig bis zum Zusammenflufi von 

Vorder- und Hinterrhein mehrere Hohensiedlungen: Severgall (Abb. 2, Nr. 18), Matluschkopf (Abb. 2, 

Nr. 12), Padnal bei Untervaz (Abb. 2, Nr. 13), Lichtenstein17 (Abb. 2, Nr. 14) und Chur-Karlihof, Chur- 

Sennhof18 (Abb. 2, Nr. 15). Von hier, dem Talbecken von Chur, offnen sich mehrere archaologisch beleg- 

te Passagen nach Sfiden. Entlang des Vorderrheins bezeugen einige Hohensiedlungen eine Besiedlung 

fast bis zum Oberalppafi (2044 m fi. M.) mit moglichem Zugang ins Wallis und fiber den Lukmanier 

(1916 m fi. M.) oder den Greinapafi (2357 m fi. M.) nach Sfiden19. Entlang des Hinterrheins zeichnet sich 

durch Grab-, Hohen- und Pafifunde ein Weg fiber die Via Mala oder den Tomfilpafi zum Spliigenpafi 

(2113 m fi. M.) ins Vai San Giacomo nach Chiavenna und zum Comersee ab20. Eine dichte Fundstreu- 

ung deutet auf mogliche Wege bis Tiefencastel21, etwa von Thusis durchs Domleschg oder von Chur 

fiber Lenzerheide22. Durch den intensiv besiedelten Oberhalbstein eroffnen sich die Zugange fiber den 

Julierpafi (2284 m fi. M.)23 ins Engadin und fiber den Septimerpafi (2310 m fi. M.) durchs Vai Bregagli 

bis zum Comersee. Fur die dichte Besiedlung im Oberhalbstein und am Oberalpstock diirften neben der 

gfinstigen Verkehrslage auch die Kupfererzvorkommen verantwortlich sein24.

Schon friih wurde der Raum Mels-Sargans in der archaologischen Forschung durch den namengeben- 

den frfihurnenfelderzeitlichen Grabfund von Mels-Heiligkreuz bekannt25 (Nr. 16). Es diirfte sich dabei

Wuthrich, Lexicon Topographicum der romischen und 

friihmittelalterlichen Schweiz 1. Romische Zeit (1967) 23 f. 

— G. Walser, Die romischen Strafien in der Schweiz 1: Die 

Meilensteine (1967).

9 F. Knoll-Heitz u. W Graf, Jahrb. SGUF 53, 1966/67, 

104f.; das Fundmaterial von Grapplang wird von Wolf

gang Neubauer im Rahmen einer Dissertation an der Uni

versitat Wien bearbeitet.

10 B. Frei, Ur-Schweiz 16, 1, 1952. - Ders., Zur Datierung 

der Melauner Keramik. Zeitschr. Schweizer. Arch. u. 

Kunstgesch. 15, 1954/55, 129 ff. — M. Primas, Die Bronze- 

funde vom Montlingerberg (Kt. St. Gallen). Ein Beitrag 

zur Frage des prahistorischen Verkehrs. Marburger Stud. 

Vor- u. Friihgesch. 1 (1977) 107ff. - R. Steinhauser-Zim- 

mermann, Der Montlingerberg im Kanton St. Gallen 

(Schweiz) (1987).

11 Jahrb. SGU 46, 1957, 169f.

12 Jahrb. SGU 44, 1954/55, 73 f., das Fundmaterial wird im 

Rahmen einer Diplomarbeit von Thomas Karrer an der 

Universitat Zurich bearbeitet.

13 A. Hild, Vorgeschichtliche Funde vom Gutenberg bei Bal

zers. Jahrb. Hist. Ver. Liechtenstein 37, 1937, 85ff.

1+ Das Fundmaterial vom Malanser wird von Anna Merz im 

Rahmen einer Diplomarbeit an der Universitat Zurich 

bearbeitet.

15 E. Vonbank, Fundber. Osterreich 6, 1951-55, 55; 7, 1956- 

60, 62. - B. Frei, Jahrb. Vorarlberger Landesmuseumsver. 

1958-59 (1959-60) 209. - G. v. Merhart, Die urgeschichtli- 

che Erschliellung der Alpen und der Vorarlberger Landes- 

museumsverein. Jahrb. Vorarlberger Landesmuseumsver. 

1958-59 (1959-60) 183 ff. - Kramer 1966, 114.

16 Liste Hohenfunde Nr. 43, 44.

17 Wyss 1971, 132 Nr. 3-6.

18 A. Defun u. G. Gaudenz, Chur, Sennhof 1984/Karlihof 

1986-87: spatbronzezeitliche, eisenzeitliche und romische 

Befunde. Jahrb. SGUF 71, 1988, 187 f.

19 Liste Hohenfunde Nr. 14, 15, 34. - R. Wyss, Siedlungswe- 

sen und Verkehrswege. In: Ur- und friihgeschichtliche 

Archaologie der Schweiz III. Die Bronzezeit (1971) 120 

Nr. 104-111. - Ziircher 1982 Karte 3, 94. 159. 160. 164. 

194. 214. 234. 235. 236.

20 Liste Hohenfunde Nr. 30, 33, 39. - Ziircher 1982 Nr. 136 

(Pignia, Einzelfund in Tallage); Nr. 53 (Surses, Grabfund, 

FBz).

21 Ziircher 1982 Karte 3, 1. 2. 19-22. 49. 52. 151. 153. 154. 

156. 199. 200. 243. 273.

22 Liste Pafifunde Nr. 24.

23 Zur Trassenfiihrung der Rbmerstrafie liber den Julierpal! 

neuerdings C.-P. Ehrensperger, Die Romerstrafie iiber den 

Julierpafi. Helvetia Arch. 21, 82, 1990, 34 ff.

24 J. Rageth, Die wichtigsten Resultate in der bronzezeitli- 

chen Siedlung auf dem Padnal bei Savognin, Ober

halbstein, Graubiinden. Jahrb. SGUF 69, 1986, 63f. bes. 

85 f. (Frage des Bergbaus und der Metallverarbeitung) u. 

88 f. (Frage des Alpenpafihandels). Daneben ist auch mit 

einer forschungsgeschichtlich bedingten Quellenverdich- 

tung in diesem Gebiet zu rechnen.

25 Anz. Schweizer. Altkde. 1/4, 1871, 235. - Anz. Schweizer.

98



jedoch um eine Doppelbestattung oder mehrere Graber handeln, da die vier Mohnkopfnadeln, der 

Nadelschaft, die zwei tordierten und zwei gerippten offenen Armringe, die zwei bis drei glatten ge- 

schlossenen Armringe und der eine glatte offene Armreif typische Bestandteile der Frauentracht dar- 

stellen, wahrend der Vollgriffdolch und die zwei Riegseemesser Ausstattungsgegenstande von Mannern 

sind26. Im Zusammenhang mit diesen Grabfunden ist die 1937 durch Sondierschnitte und Fundbergun- 

gen (1943) untersuchte Siedlung auf dem Castels bei Mels (Abb. 2, Nr. 17) zu sehen27, deren Fundma

terial leider nicht aufgearbeitet ist. Es lafit sich friih-, alter- und jiingerurnenfelderzeitliches Material 

zusammen mit Laugen-Melaun A und B-Keramik belegen. Mehrere altere Beildepots zeigen wiederum 

die Bedeutung des Seeztales fiir den Fernhandel (Salez, Mels-Rossheld, Gams-Gasenzen)28. In welcher 

Weise die befestigte Siedlung von Mels-Castels (Abb. 2, Nr. 17) mit der nur acht Kilometer entfernt in 

Blickkontakt liegenden, sicher unbefestigten Siedlung Flums-Grapplang (Abb. 2, Nr. 3) in Verbindung 

steht, ist noch ungeklart. Zumindest wahrend der Urnenfelderzeit sind sie gleichzeitig belegt. Auf 

Flums-Grapplang ist sowohl neolithische als auch friih- bis jungbronzezeitliche Besiedlung nachgewie- 

sen. Der Schwerpunkt liegt jedoch in der alteren und jiingeren Urnenfelderzeit. Neben dem Urnenfel- 

dermaterial ist in starkem Mafie auch lokal hergestellte Laugen-Melaun A und B-Keramik vertreten29. 

Friih- bis alterurnenfelderzeitliche Horizonte ergaben Pfostenbauten und auch massive Trockenmauern, 

vermutlich zur Terrassierung des Hanges, und Standerbauten auf Trockenmauerfundamenten mit 

Flechtwerkwanden. Ein ahnliches jungbronzezeitliches Fundspektrum (Bz D) erbrachten auch Sondie- 

rungen auf dem Georgnerberg bei Berschis30 (Abb. 2, Nr. 19), der in nur 2 km Entfernung auf der ande- 

ren Talseite Flums-Grapplang gegeniiber liegt. Leider sind die Altgrabungen unpubliziert, was um so 

bedauerlicher ist, als dieser Fundplatz den nachsten Bezug zu dem vorgestellten friihurnenfelderzeitli- 

chen Messer von der Rotherdplangg (Abb. 1; Abb. 2, Nr. 1) darstellt (ca. 1500 m entfernt und 540 m 

hoher). Ein weiteres friihurnenfelderzeitliches Messer mit umlappter Griffzunge, Ringabschlufi, zwei- 

seitig angeschliffener Spitze und Wasserpatina stammt aus Ragnatsch (Abb. 2, Nr. 20) zwischen Mels- 

Heiligkreuz und Flums-Grapplang31. Typisch friihurnenfelderzeitliche (Bz D) Keramik mit Hohl- 

buckel, Kerbschnitt und langen, strichverzierten Dreiecken ist vom Schneller (Abb. 2, Nr. 9) auf dem 

Eschnerberg (FL) belegt. Auch von hier stammt ein Griffplattenmesser32. Oberhalb des Schnellers liegt 

der Malanser (Abb. 2, Nr. 8), der ebenfalls umfangreiches Bz D-Material geliefert hat33. Die Siedlungen 

vom Schneller und Malanser sind von unserem Fundpunkt fiber Mels und das Alpenrheintal 30 km, iiber 

den angesprochenen Passiibergang jedoch nur 18 km entfernt. Aus Sevelen-Im Tobel (Abb. 2, Nr. 21) 

stammt ein Griffplattenmesser ahnlich dem vom Schneller34 und aus Grabs, Grabserriet (Abb. 2, Nr. 

22), ein Griffzungenmesser, Typ Matrei, wie wir es auch aus Liechtenstein aus Iragell (Abb. 2, Nr. 23) 

kennen35. Etwas weiter entfernt finden sich ein Griffzungenmesser in Oberriet36 (Abb. 2, Nr. 24) und

Altkde. N.F. 4, 1903, 8. - Heierli u. Oechsli 1903, 2511. 

Abb. 236 Taf. 12 B. - Frei 1966 Abb. 1-3.

26 Zusatzliche Hinweise ergeben sich aus dem Fundbericht: 

»Bei Erdarbeiten stiefi man 1870 auf eine Urne, die mit 

Erde und verbrannten menschlichen Knochen gefiillt war. 

Neben ihr lagen zahlreiche Bronzen, meist Schmuck« 

(Kraft 1927, 75 ff.).

27 Jahrb. SGU 29, 1937, 37f. -Jahrb. SGU 34, 1943, 96f. - 

Frei 1954/55, 129f. bes. Abb 18, 2 Taf. 58, 2.

28 Jahrb. SGU 35, 1944, 48. - Auch J. Bill, Zur Fundsituati

on der friihbronzezeitlichen Horte von Mels-Rossheld, 

Gams-Gasenzen und Salez im Kanton St. Gallen. Arch. 

Korrbl. 15, 1985, 25 ff. - Ders., Zum Depot von Salez. Jah- 

resber. Inst. Vorgesch. Frankfurt a. M. 1977, 200-206. Verf. 

betont an dieser Stelle die Lage dieser Depots zu alpinen 

Kupferlagerstatten, etwa siidl. des Walensees im Bereich 

des Miirtschenstockes.

29 Es handelt sich sowohl um die klassischen Henkelkriige 

als auch um die charakteristische Grobkeramik, die teil- 

weise mit anstehendem Verrucano-Schotter gemagert sind.

30 L. Stauffer-Isenring, Die Siedlungsreste von Scuol-Munt 

Baselgia (Unterengadin GR). Ein Beitrag zur inneralpinen 

Bronze- und Eisenzeit. Antiqua 9 (1983) 219 Nr. 16.; 

ansonsten unpubliziert.

31 J. Heierli, Urgeschichte der Schweiz (1901) 273 Fig. 291. - 

Kraft 1927, 84. - Frei 1966, 91 Abb. 3, 11; 8.

32 B. Frei, Die spate Bronzezeit im alpinen Raum. In: Ur- 

und friihgeschichtliche Archaologie der Schweiz III 

(1971) 87 Abb. 3.

33 Frdl. Mitteilung A. Merz.

34 Frei 1960, 192; der Fundort Buchs, Im Tobel, mull durch 

Sevelen ersetzt werden (frdl. Mitteilung W. Graf).

35 Frei 1960, 177f£. Abb. 1 A; 2, 1; 3, 1; beim Grabser Mes

ser handelt es sich um einen Moorfund, das Messer von 

Iragell diirfte aus einem zerstorten Grabfund stammen.

36 Frei 1960, 196.
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rechts des Rheins zwei urnenfelderzeitliche Griffplattenmesser von Koblach-Neuburg37 (Abb. 2, Nr. 

25). Betrachtet man die Fundstatistik der friihen und alteren Urnenfelderzeit (Bz D-Ha A) des Rhein- 

tals im Vergleich mit den westlich angrenzenden Gebieten (vgl. Abb. 2), so lafit sich ein bevorzugter 

Siedlungsraum erkennen, dessen Fundplatze sich durch intensive Forschungstatigkeit (A. Hild, B. Frei) 

und verstarkte neuzeitliche Besiedlung noch verdichtet haben38. In der friihen und alteren Urnenfelder- 

kultur (Mels-Rixheim und Binninger Horizont) lafit sich das Gebiet an den nordwestalpinen Urnenfel- 

derraum anschliefien39. Mit Ha A2 andern sich die Verhaltnisse: Im Schweizer Mittelland setzt nun eine 

ganze Anzahl gut erforschter Seeufersiedlungen ein40, denen im Alpenrheintal mehrere nicht bearbeite- 

te Hohensiedlungen gegeniiberstehen. Trotz der nunmehr schwer vergleichbaren Quellenlage sind hin- 

sichtlich des Fundmaterials (Metallformen, Keramik) klare Beziehungen zu fassen. Fein- und Grobke- 

ramik lassen sich in Form, Verzierung und Machart von Ha A2 bis Ha B2_3 an das Material des Schwei

zer Mittellands anschliefien41. Daneben tritt im Alpenrheintal ein Anteil von ca. 10 % an lokal gefertig- 

ter Laugen-Melaun-Keramik auf42. Dies fiihrte zu kontroversen Diskussionen iiber die kulturelle 

Zuordnung dieses Raumes43.

Zur Deutung des vorgestellten Hohenfundes bietet die dichte zeitgleiche Besiedlung des Seeztales zahl- 

reiche Ansatze (vgl. Abb. 2). Der Beweis eines direkten Weg- oder Pafibezuges ist im vorliegenden Fall 

nicht zu erbringen, die Lage oberhalb des Zugangsweges zu den zumindest mittelalterlichen Alpgebie- 

ten lafit eine intensivere urzeitliche Begehung moglich erscheinen. In diesem Rahmen ist sowohl eine 

kultische Deponierung als auch ein Verlust bei Jagd, Hochweide usw. denkbar. Das durch Rutschungen 

stark veranderte Gelande schliefit eine Verlagerung des Fundstiicks genauso wenig aus wie einen mogli

chen Wegbezug.

W N. • Th. St.

57 Menghin 1937, Abb. 29, 1-2.

38 Zum zeitgleichen (Bz D-Ha A) Fundniederschlag im 

westlich anschlieEenden Kanton Zurich vgl. zuletzt 

A. Siegfried-WeiE u. A. Ziircher, Die neolithische und 

bronzezeitliche Besiedlung im Kanton Zurich. Arch. 

Schweiz 13, 2, 1990, 47-66 bes. 57 Abb. 12, 64.

39 Wie an den von A. Beck, Beitrage zur friihen und alteren 

Urnenfelderkultur im nordwestlichen Alpenvorland. PBF 

XX 2 (1980) 84 ff. 118ff. zusammengestellten Schmuckty- 

pen ersichtlich ist, orientieren sich diese hauptsachlich am 

nordwestlichen Alpenvorland (Binninger Nadeln, Mes- 

sertypen, Armringtypen, Mohnkopfnadeln usw.). Kein 

Zufall kann es sein, daE diese kaum aus Grabern stammen, 

von denen wir nur eine Handvoll kennen, sondern meist 

als Einzel- oder Siedlungsfunde auf uns gekommen sind. 

Ebenso erscheinen in diesem Gebiet die siidlichsten Aus- 

laufer einer zwischen Salzach und Marnegebiet beheima- 

teten Bz D-Keramik, vgl. Ch. Unz, Die spatbronzezeitli- 

che Keramik in Siidwestdeutschland, in der Schweiz und 

in Ostfrankreich. Prahist. Zeitschr. 48, 1973 Karte 1.

40 z.B. fur den Bodenseeraum: A. Hasenfratz, Die Pfahlbau- 

ten im siidlichen Bodenseeraum. Die ersten Bauern. Kata

log Zurich (1990) 201 ff.; auch die Beitrage verschiedener 

Autoren im selben Katalog, M. Primas, ebd. 73 ff.; zum 

Kt. Zurich: U. Ruoff, ebd. 145 ff. bes. 155 ff. - E. Gross u. 

Ch. Ritzmann, ebd. 161. - B. Eberschweiler, ebd. 177 ff. 

193 ff. Am Bielersee dagegen schon ab Ha Ab J. Wininger, 

Prahistorische Siedlungsstruktur der Bielerseelandschaft. 

ebd. 297ff. bes. 303 ff. Abb. 9, nachgewiesen.

41 Vgl. etwa die Keramik des Montlingerberges, Steinhauser- 

Zimmermann (Anm. 10) 28 f.

42 Die zwar lokal hergestellte Laugen-Melaun A Keramik 

besitzt im Alpenrheintal keine typologischen Vorformen, 

wie etwa im Engadin oder in Sudtirol, Stauffer-Isenring 

(Anm. 30) lOOf.

43 Frei (Anm. 15) 207 ff. - R. Pittioni, Bemerkungen zum 

‘Melauner Problem’, ebd. 218 ff. - Frei (Anm. 10) 129 ff. - 

Ders., Urgeschichtliche Rater im Engadin und im Rhein- 

tal?. Jahrb. SGUF 55, 1970, 135ff. - Stauffer-Isenring 

(Anm. 30) lOOf. Demgegeniiber rechnet P. Gleirscher, 

Spatbronzezeitliche und eisenzeitliche ‘Tiroler’ Keramik 

im Alpenrheintal und im Unterengadin. Jahrb. SGUF 70, 

1987, 180ff. mit ausfiihrlicher Lit., das Alpenrheintal nicht 

mehr zum eigentlichen Gebiet der Laugen-Melaun Kultur, 

jetzt ders., Die Laugen-Melaun-Gruppe. In: I. Metzger u. 

P. Gleirscher (Hrsg.), Die Rater (1992) 117-134 bes. 117 ff.
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Bemerkungen44 zu bronzezeitlichen Hohen- und Pafifunden im Alpenraum45

Einleitung und Forschungsgeschichte

Anhand der Aufarbeitung des Hohenfundes von Berschis, Rotherdplangg, konnten exemplarisch die 

notwendigen Kriterien fur die Bearbeitung der gesamten Quellengattung deutlich gemacht werden; eine 

intensive Beschaftigung mit der Ortlichkeit und ihrer Topographic ist vonndten. Will man aber Einzel- 

funde in FIdhenlage im zeitgleichen Kontext verstehen, sind umfangliche Studien zur Siedlungsge- 

schichte anzuschliefien. Der erste Abschnitt der vorliegenden Arbeit diente dazu, mogliche Beziige und 

Zusammenhange zwischen der Besiedlung von Tai- und Hohenlagen, Rohstoffgewinnung und Verkehr 

sowie der Begehung von Hochlagen einer grofieren Tallandschaft, namlich des Alpenrheintals, klarzu- 

machen. Dabei sollten anhand einiger Beispiele die Probleme und Moglichkeiten der Interpretation ver- 

deutlicht werden, die sich generell aus den methodischen Unsicherheiten des eher »sproden« Materials 

ergeben.

Eine quellenkritisch und methodisch saubere Trennung zwischen absichtlich niedergelegten und verlo- 

renen Einzelfunden ist aber selbst in nicht dauerhaft besiedeltem Gelande kaum eindeutig durchzu- 

fiihren 46. So bleibt der Grofiteil der Funde nur im zeitlich-raumlichen Vergleich beurteilbar; vonnoten 

ist zweifellos eine umfangreiche Diskussion des Phanomens absichtlich deponierter Objekte auch im 

grofiraumigeren Zusammenhang. Besonders fur die Alpen wurde diese Quellenkategorie erst ansatz- 

weise in das kulturelle Umfeld eingebunden, eine uberregionale Betrachtung erfolgte bisher nicht47 *. Die 

vereinfachende Deutung, etwa als Resultat prahistorischer Almwirtschaft, wird dem Fundniederschlag 

nicht gerecht4S, weil sie fur die folgende Hallstattzeit, aus der die Einzelfunde weitgehend fehlen (vgl. 

unten)49, den volligen Niedergang dieser Wirtschaftsweise voraussetzt.

Insgesamt konnen aus dem Alpenraum bis jetzt 198 Hohen- und Pafifunde der Bronzezeit namhaft 

gemacht werden, eine Zahl, die sicherlich nicht die wahren Verhaltnisse wiedergibt50.

Wie die Kartierungen (Abb. 3-4, Liste 1-2) zeigen, sind bronzezeitliche Hohenfunde und Pafifunde eine 

gesamtalpine Erscheinung. Der stark unterschiedliche Forschungs- und Publikationsstand in den ein-

44 Der Anlafi zur Beschaftung mit dem Thema ergab sich 

schon im Rahmen einer Seminarubung bei Prof. Dr. W. 

Torbriigge, Universitiit Regensburg. Im Laufe der mehr- 

jahrigen Arbeiten zu diesem Aufsatz bin ich in vielfaltiger 

Weise von Prof. Dr. O.-H. Frey und Prof. Dr. W Dehn, 

Marburg, Dr. M. Egg, Mainz, Dr. L. Pauli, Miinchen, 

Herrn St. Wirth, M.A., Augsburg, Herrn Dr. D. Vorlauf 

und Frau K. v. Kurzynski, M. A., unterstiitzt worden und 

habe in Ihnen stete Partner fur fachliche Diskussionen 

gefunden, wofiir ich mich an dieser Stelle herzlich bedan- 

ken mochte; die Literatur ist bis auf Ausnahmen auf dem 

Stand von 1991.

45 Der Diskussion ist eine moglichst vollstandige Kartierung 

von Hohen- und Pafifunden der Kantone St. Gallen, Gla- 

rus, Graubiinden, des Fiirstentums Liechtenstein und des 

Landes Vorarlberg angefiigt (Abb. 3, Liste 1). Die Uber- 

sichtskarte (Abb. 4) ist wahrscheinlich nicht vollstandig 

(Liste 1, 2).

46 So aber Winghart 1986, 95. - Ahnlich auch die ausfiihrli-

chen Bemerkungen von S. Hansen, Studien zu den Metall-

deponierungen wahrend der Urnenfelderzeit im Rhein-

Main-Gebiet. Universitatsforsch. z. prahist. Arch. 5 (1991) 

179 ff.; mitnichten ist aber unbesiedeltes und unbesiedel- 

bares Gebiet als eindeutiges Kriterium anzusehen. Die

Moglichkeit von Siedlungsfunden schlicfit sich theoretisch 

einzig bei richtig erkannter Siedlungsverteilung aus, Ver- 

lierfunde sind dagegen nicht auszuschliefien.

47 Fur die Bronzezeit: Wyss 1971, 130ff. - Fur die Latene- 

zeit: Ders. 1975, 50ff. Dieser Forderung kann im vorlie

genden Artikel nur im Ansatz nachgekommen werden. 

Eine Bearbeitung des umfangreichen Fragenkomplexes ist 

nur in grofierem Rahmen durchfiihrbar.

48 So aber Grass 1980, 229 ff. in offensichtlicher Anlehnung 

an Pittioni 1931, 108ff. - Ders. 1938, 196ff.

49 Insgesamt ist das Fundmaterial der Eisenzeit bisher aber 

erst ansatzweise gut iiberblickbar, vgl. etwa Wyss 1975, 

50ff. bes. 59. Ahnliche Quellenprobleme bei bisher noch 

kaum beachteteten romischen und mittelalterlichen 

Gewasserfunden, vgl. Pauli 1987, 281-314 bes. 298ff.

50 Viele Objekte dtirften sich unerkannt in Privatsammlun- 

gen befinden. Als Kuriosum sei der Einzelfund eines Ha 

B-Messers erwahnt, der von der Jagdmatt bei Erstfeld, Kt. 

Uri, im Kirchenschatz der Jagdmattkapelle vorliegt. J. 

Speck gibt ein Funddatum im 14. Jh. an, bringt aber den 

Fund mit einem urnenfelderzeitl. Grabfund in Zusam

menhang, J. Speck, Ein spatbronzezeitlicher Fund aus 

Uri: Das Antennenmessser von der Jagdmatt bei Erstfeld. 

Helvetia Arch. 21, 1991-85, 2 ff.; nachzutragen ist jetzt 

eine Lanzenspitze von Radenthein, Kaning-Bockscharte 

(BH Villach, Karnten, 1920 m ii.M.), P. Gleirscher, Zu 

bronzezeitlichen Neufunden aus Karnten. Carinthia I 

182, 1992, bes. 15 f.; eine Zusammenstellung zentralalpi- 

ner Einzelfunde neuerdings auch bei Primas u.a. 1992, 

216-236.
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Abb. 3 Kartierung der Hohenfunde der Kantone SG, GL, GR, des Fiirstentums Liechtenstein und Vorarlbergs (vgl. Liste 1).
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zelnen Gebieten erweist sich aber als erschwerendes Moment fur eine iiberregionale Betrachtung. 

Wahrend das zentralschweizerische und das tirolisch-salzburgische Gebiet vorbildlich aufgearbeitet 

sind51, gibt es fur die franzdsischen Seealpen und die piemontesischen und lombardischen Alpenregio- 

nen nur wenige Arbeiten, nicht nur uber entsprechende Einzelfunde, sondern auch uber die bronze- 

zeitliche Siedlungslandschaft insgesamt.

R. Forrer52 diirfte der erste gewesen sein, der auf diese Quellengattung aufmerksam gemacht hat. In der 

Folgezeit beschaftigten sich vor allem die Schweizer Arbeiten intensiv mit dem Thema. J. Heierli und W. 

Oechsli gingen in ihrer »Urgeschichte des Cantons Graubtinden« verstarkt auf die Fundkategorie ein53. 

In den dreifiiger Jahren griffen R. Pittioni und O. Tschumi die Fragestellung hinsichtlich urzeitlicher 

Almwirtschaft erneut auf54. Erste umfassendere Zusammenstellungen gaben u.a. E. Vonbank, M. Hell, 

R. Wyss, E.-F. Mayer und V. Bianco Peroni55. Auch die kiirzlich erschienene monographische Behand- 

lung prahistorischen Fundniederschlags in den Alpenregionen durch R. v. Uslar setzt sich mit diesem 

Thema auseinander56.

Topographisches und Quellenlage

Der Kenntnisstand und seine forschungsgeschichtlichen Ursachen hangen sicherlich mit der Entwick

lung des Alpinismus und alpinen Tourismus seit dem 18.-19. Jh. zusammen57. Verschiedene Regionen 

wie etwa die Gegend um Hallstatt in Oberdsterreich samt dem steirischen-oberosterreichischen Dach- 

steinmassiv sind dadurch besonders fundreich und als typische »Sammellandschaften« zu erkennen58. 

Ein weiterer Aspekt erschliefit sich aus der Hbhenlage der einzelnen Fundpliitze (Abb. 5), die sich vor- 

wiegend in mittelhohen Lagen konzentrieren und meistens auch Almgebiete und Weideareale umfassen. 

Daraus konnte man nun sicherlich eine bevorzugte prahistorische Begehung erschlieben, ware anderer- 

seits das Quellenbild nicht durch die historische almwirtschaftliche Nutzung dieser Lagen einseitig ver- 

falscht. Im Vergleich zu den hbheren Fundchancen in mittelhohen Lagen verandern sich diese in extre- 

meren alpinen Regionen; Alpinismus, moderner Pafiverkehr und Strafienbau (z.B. Grofiglockner Hoch- 

alpenstrafie, Nr. 103-104) fiihren zu einem anderen, schwer vergleichbaren Quellenbild in Hbhen liber 

2200 m. Der Vergleich zu den taiwarts gelegene Funden bleibt als Korrektiv ebenso ineffektiv. Sie sind 

aus der Topographie noch schwerer beurteilbar und daher hbchstens aufgrund kulturhistorischer Ana

lyse der Fundstatistik als rituell motivierte Einzeldeponate anzusprechen.

Die Problematik alpiner Einzelfunde liegt also in ihrer Definition und Deutung. Hbhenlage allein kann 

kein Kriterium sein, fur einen Hbhenfund (Einzeldeponierung in Hbhenlage) absichtliche Niederlegung 

zu postulieren59. Vielmehr miissen markante Hbhenunterschiede zu den Tallagen und nicht besiedelba- 

res Gelande vorhanden sein. Sind diese topographischen Voraussetzungen erfiillt, so lafit sich das Fund- 

stuck zunachst als zufallig verloren oder absichtlich niedergelegt verstehen. Jedenfalls ist sein Auftau-

51 Vgl. die Zusammenstellung Ziirchers 1982.

52 Forrer 1887, 3f. Taf. I/II; vgl. dazu auch Ziircher 1982, 5ff.

53 Heierli u. Oechsli 1903.

54 Pittioni 1931, 108ff. und 1938, 196 ff. - Tschumi 1936/37, 

65 f.

55 Vonbank 1966. - Hell 1939; 1950; 1951; 1956. - Wyss 

1971; 1978. - Mayer 1978/79. - Bianco Peroni 1978/79. - 

Millotte 1969. - Cambier 1972. - Courtois 1960. - Inner- 

ebner 1948; 1960. - Lunz 1973; 1974.

56 v. Uslar 1991, 32ff. 36ff.; R. v. Uslars Zusammenstellun

gen sind liickenhaft; iiberdies wird das Problem der 

Hohenfunde nicht im Zeitenwandel und im Kulturbild 

differenziert behandelt und beschrankt sich auf Hochwei- 

dewirtschaft und Pafiverkehr als Interpretationshilfen fiir 

das vielfaltige Fundmaterial.

57 Viele Funde wurden zufallig bei Bergwanderungen und

anderen alpinistischen Unternehmungen gemacht; als gu-

tes Beispiel hierfiir kann der vom amerikanischen Alpini- 

sten F. C. Grove 1873 am Riffelhorn bei Zermatt entdeck- 

te Hohenfund gelten, welcher beim »Zeitvertreib, ...Stein- 

blocke... hinunterpoltern zu lassen« unter einem Stein- 

block aufgefunden wurde; vgl. Liste 2, Nr. 7.

58 Fiir die alpinistische Erschliefiung des Dachsteins ist ins- 

besondere das Wirken F. Simonys herauszustellen, vgl. F. 

Morton, Hallstatt. Die letzten einhundertfiinfzig Jahre 

des Bergmannsortes (1954) 46 ff. - Zum Fundanfall etwa J. 

Reitinger, Die ur- und fruhgeschichtlichen Funde in 

Oberdsterreich (1968) 125ff. - W. Abrahamcik, War der 

ostliche Teil des Dachsteinplateaus besiedelt? Arch. Aus- 

triaca 42, 1967, 68-79.

59 So ist letztlich nicht mit einer dogmatischen Verallgemei- 

nerung des Befundes gedient; ahnlich wie auch bei anderen 

bronzezeitlichen Fundkategorien ist hier eine umfassende 

Diskussion vonndten, vgl. etwa Torbriigge 1985, 17 ff.
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Abb. 5 Darstellung der Hohenlage der einzelnen Hohenfunde (Kreise, gefiillt), Pafifunde (Quadrate). Grofie Kreise: Mehr- 

stiickdepots in Hohenlage; grofie Quadrate: Depots an Passen und Pafiwegen; doppelter Kreis: Fund von Berschis, Rotherd 

plangg; offene Signatur: unsichere Zuweisung der Fundkategorie; senkrechte Striche: unsichere Hohenangaben.

chen an das einmalige Verweilen einer Person oder Personengruppe in siedlungsfeindlichem Gelande 

gebunden.

Aber erst der kulturhistorische Vergleich mit dem Umfeld, die Untersuchung der intentionellen Aus- 

wahl und der zeitlichen Streuung konnen den Hinweis auf profanen Verlust oder kultische Niederle- 

gung erharten.

Die Fundsituation wurde in den meisten Fallen aber nicht beobachtet; zudem ist gerade im alpinen 

Gelande mit erheblichen Fundverlagerungen zu reclinen60. Oft sind zwar die Fundumstande bekannt, 

sie geniigen aber selten fur eine Beurteilung des Befundes. Dafi eine genaue Fundbeobachtung die klare

60 Das laCt sich schon an der Fundlage der Erstfelder Ringe von 9 Metern Schutt iiberlagert, bei Strafienbauarbeiten

verdeutlichen, die 1962 unter einem machtigen Steinblock entdeckt wurden, vgl. Wyss 1975, 7ff.
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Absicht der Niederlegung zu erkennen geben kann, zeigt das Beispiel des Griffangelschwertes von 

Mels-Walabiitz, das in 70 cm Tiefe unter einer Schieferplatte lag. In diesem und auch in anderen, ahnli- 

chen Fallen gibt also die offenbar absichtliche Deponierung den Hinweis zur Interpretation.

Eindeutiger scheint die Situation bei Pafifunden, fur die die topographische Lage an heute noch benutz- 

ten Passen die Deutung erleichert (Vais, Tomiilpafi, Nr. 38; Davos, Fliielapafi, Nr. 11; Grohglockner, Nr. 

104; Gran San Bernardo, Nr. 138). Der besondere Ort scheint hier fur sich zu sprechen.

Ein kleinraumiger Wegebezug ist aber auch bei vielen Hohenfunden nicht auszuschliefien; alte Wegsy- 

steme kbnnen durchaus verloren sein oder sind, wie im Faile von Berschis, Rotherdplangg, einfach nicht 

mehr nachweisbar61.

Zeitliche Stellung und kulturelles Umfeld

Die fiir jede weitere Diskussion an sich grundlegende Zeitbestimmung der Objekte stofit vielfach da an 

Grenzen, wo vorerst noch mangelhafter Kenntnisstand in Typendatierung im speziellen und fehlender 

Zusammenfund grundsatzlich keine nahere Einordnung erlauben. Geraten war daher ein einfaches 

chronologisches Schema.

Sowohl die Zusammenstellungen Peronis als auch diejenigen Mayers machen den zeitlichen Rahmen 

deutlich: mehrere Jung- bis endneolithische Funde, sehr starkes Ansteigen in der Bronzezeit, fast volli- 

ges Fehlen in der Stufe Ha C, wenige Funde in der Stufe Ha D, wiederum starkes Ansteigen in der jtin- 

geren Eisenzeit und in romischer Zeit62. Den groben zeitlichen Rahmen fiir Hohen- und Pafifunde 

innerhalb der Bronzezeit haben V. Bianco Peroni und E.-F. Mayer umrissen. Der Schwerpunkt liegt ein- 

deutig in der Spatbronzezeit; eine Tendenz, die anhand der zentralalpinen Vergleiche (Liste 1) nur 

bestatigt werden kann: Von den 52 Funden gehdren neun in die Friihbronzezeit, zehn in die Mittel- 

bronzezeit, 23 in die Spatbronzezeit, zehn Objekte sind aufgrund mangelhafter und schlechter Datie- 

rungskriterien nicht naher einzuordnen (vor allem Lanzenspitzen, Abb. 6). Ein ahnliches Bild ergibt sich 

auch auf den gesamten Alpenraum bezogen (vgl. Abb. 7, zugrundegelegt 197 Funde); hier steht das Ver- 

haltnis bei 94 Funden der Spatbronzezeit zu 44 der Mittel- und 25 Funden und Fundeinheiten der Friih- 

bronzezeit. Insgesamt hat es den Anschein, als ob sich auch innerhalb der Spatbronzezeit zeitliche 

Schwerpunkte zeigten, wobei sich im Gebiet um das Alpenrheintal von den 23 Stricken wahrscheinlich 

elf in die friihe Urnenfelderzeit (Bz D-Ha Aj) datieren lassen. Das Griffdornmesser von Vorderspina 

(Nr. 4) gehort wohl in die mittlere Urnenfelderzeit (Ha A2-BJ. Jiingere Stiicke kommen nur selten vor 

(Davos-Drusetscha, Nr. 10)63. Auf das gesamte alpine Gebiet berechnet zeichnen sich diese Tendenzen 

ebenfalls ab: Trotz grofierer Schwierigkeiten, die Feindatierung der einzelnen Objektkategorien betref- 

fend - 34 Funde konnten nicht naher eingeordnet werden bleibt das Ubergewicht von alterer und 

mittlerer Urnenfelderzeit (Bz D-Ha A) mit etwa 24 Funden zu ungefahr sieben Vertretern der Stufe Ha 

B bestehen.

61 PaEfunde sind daher nur dann als solche erkennbar, wenn 

ein moderner Ubergang vorhanden ist.

62 Mesolithikum und Neolithikum: der Fundbestand ist 

noch kaum iiberregional gesammelt; die Entdeckung einer 

mumifizierten, kupferzeitlichen Leiche vom Similaunglet- 

scher in den Otztaler Alpen (vgl. Anm. 104-106) gab

AnlaE zu einer Beschaftigung mit zeitgleicher Nutzung 

alpiner Randlagen: B. Bagolini u. A. Pedrotti, Vorge- 

schichtliche Hohenfunde im Trentino-Siidtirol und im 

Dolomitenraum vom Spatpalaolithikum bis zu den 

Anfangen der Metallurgie. In: F. Hopfel, W. Platzer u. 

K. Spindler (Hrsg.), Der Mann im Eis. 1. Ber. Internat. 

Symp. Innsbruck 1992. Veroffentl. Univ. Innsbruck 187 

(1992) 359ff. Abb. 2. Vgl. auch Primas u.a. 1992 bes. 326ff.

Hallstatt- und Latenezeit: vgl. Wyss 1975, 56ff. - v. Uslar 

1991, 33 ff. fiihrt in seiner Zusammenstellung 32 Hohen- 

und PaEfunde der Latenezeit gegen 6 Funde der Hallstatt- 

zeit auf. Dieser Vergleich relativiert sich weiterhin zugun- 

sten der Latenezeit, wenn man bedenkt, daE fiinf dieser 

sechs aufgefiihrten hallstattzeitl. Hohenfunde in den 

Bereich eines regional eng begrenzten ‘Beilbrauchtums’ 

der spatesten Urnenfelderzeit und friihen Eisenzeit zwi- 

schen Siidtirol und Graubiinden gehdren (vgl. unten).

63 Das dem Davoser Stuck nahestehende endstandige Lap- 

penbeil von der Alpe Vergalda, Vonbank 1966, 84 Abb. 3, 

vom Typ Klein-Klein datiert nach Mayer 1977, 175 f. zwar 

nach Ha C, einige Stiicke sind aber schon in Ha B3- 

Depots (Stillfried) zu finden, vgl. unten.
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Armring

Abb. 6 Aufgliederung der Fundobjekte nach Zeitstufen (Liste 1) im zentralalpinen Gebiet um das Alpenrheintal.

Bei der Betrachtung von Flufifunden64, Einzeldeponaten65, Moorfunden66 und Hortfunden67 werden 

durchaus vergleichbare (Moor-Flufifunde), aber auch unterschiedliche (Einzeldeponate, Horte) fein- 

chronologische Entwicklungen deutlich. Im mehr an den oberitalischen Raum angrenzenden Gebiet 

(Siidtirol, Trento, Piemont) hingegen verhalt es sich anders, ebenso auch in den franzdsischen Westal- 

pen: Hier kennen wir eine ganze Reihe jungerurnenfelderzeitlicher Hohen- und Pafifunde (etwa Splii- 

genpafi: Vollgriffmesser, Nr. 147; Gran San Bernardo: halbmondformiges Rasiermesser, Nr. 149; Castio- 

ne: Antennenschwert, Nr. 144; Vai di Non, Antennenschwertfragment, Nr. 170). In den Westalpen zei- 

gen die grofien, an Pafiwegen angelegten Schmuckdepotfunde des Typs Reallon eine ahnliche zeitliche 

Gewichtung (Nr. 177-78, 180, 183).

Interessant ist ein Blick auf jungsturnenfelder-/fruhhallstattzeitliche Beilfunde in Hbhenlage, die sich 

merkwiirdigerweise zwischen Graubtinden, Siidtirol Oberitalien und dem Salzburger Land haufen und 

im inneralpinen Raum im Bereich der sog. Laugen-Melaun-Kultur ein Fortleben der Einzeldeponierun- 

gen bis in die friihe Eisenzeit andeuten (vgl. Abb. 9). An eindeutigen Hohenfunden lassen sich in die- 

sem Zusammenhang die Beile von Davos, Drusetschaalp (Nr. 10), Malbun, FL Liechtenstein68, Fulwes

64 Torbriigge 1970, 91 ff. Abb. 2. - zu Erbach-Schonberg 

1985 bes. 166ff. Abb. 5 fur die Objektgruppen Nadeln, 

Schwerter.

65 Winghart 1986, 146f.; urnenfelderzeitliche Stiicke sind 

kaum mehr vertreten.

66 Kubach 1978/79, 189 ff. bes. 237 ff. Abb. 4.

67 Zu Bayern, Oberdsterreich und Salzburg, vgl. zu Erbach- 

Schonberg 1985,164 f. Karte 8-9, in der, entgegen der Ent

wicklung im Osten, Hortfunde nach Ha A2-Bt abnehmen.

68 Wyss 1978,141 Abb., eisernes Lappenbeil mit kurzer brei- 

ter Klinge und langem Schaftungsteil.
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(Nr. 51, Liste 4), St. Gallenkirch, Alpe Vergalda69 (Nr. 49), Zederhaus (Nr. 116), Jaufental (Nr. 156) und 

Vais, Wilder See (Nr. 97), Terragnolo (Nr. 168), Stilfs (Nr. 195) und Monte Taivena (Nr. 172) nennen. 

Typologisch handelt es sich um Vertreter einer Formenfamilie endbronzezeitlicher-frtiheisenzeitlicher 

bronzener Lappenbeile (vgl. Abb. 8) mit oder ohne seitlicher Ose, welche von E.-F. Mayer70 und von 

G.-L. Carancini71 zusammengefafit behandelt wurden72. Interessant sind die chronologische Entwick

lung sowie die unterschiedliche Aufnahme und Behandlung derartiger Beile in ihrem Verbreitungsraum; 

hierftir sei ein kurzer Exkurs in die friihe Eisenzeit der Ostalpen und Oberitaliens gestattet. Auf die 

wichtige chronologische Stellung dieser spaturnenfelderzeitlichen-fruhhallstattischen Beilformen haben 

schon G. v. Merhart, O.-H. Frey und R. Lunz hingewiesen73. In denselben zeitlichen Zusammenhang

69 Vonbank 1966, 84 Abb. 3.

70 Mayer 1977, 167ff.: Typen Hallstatt und Hallein.

71 G.-L. Carancini, Le asce nell’Italia continentale II. PBF 

IX 12 (1984) 124ff. 135ff.: Typen Algundo (Algund), 

Talasch (Talatsch), Albiano, Aquileia, Trevisio, Dobbiaco, 

Aldeno, Mazzone (Mazzon), Solagna, Ricovero, Toscanel- 

la, Roneghetto, Ponso und San Floriano. Die von Caran

cini sehr fein aufgegliederten Typen mtissen als verschie- 

dene lokale Varianten einer Formengruppe verstanden 

werden.

72 In der Diskussion wurden vor allem die Beilformen 

beriicksichtigt, welche auch im inneralpinen Milieu als 

Einzelfunde, in Depotfunden oder als Hohenfunde vor- 

kommen; dagegen setzt sich in Mittelitalien eine Formen

familie friiheisenzeitlicher, bronzener Lappenbeile ab,

welche vorwiegend aus Depots, aber auch aus etruski- 

schen Grabern stammen, Carancini (Anm. 71) Nr. 1971- 

3539.

73 ‘Typus Kaltern’, G. v. Merhart, Der Depotfund von Kal- 

tern. In: G. Kossack (Hrsg.), Hallstatt und Italien (1969) 

227ff. bes. 253 (mit einer Bewertung und Zusammenfas- 

sung der handschriftlichen Bemerkungen von O.-H. 

Frey), wobei der Beginn ihrer Laufzeit in etwa mit dem 

grofien Depot von Bologna S. Francesco und dem Depot 

von Calliano noch im 8. Jh. (Vill. Ill, Este Il-friih, Ha B3) 

festgelegt wird. - Frey 1969, 34f. - Lunz 1974, 47. - Den 

chronologischen Endpunkt konnen wir im Siidtiroler 

Gebiet mit dem Depotfund von Obervintl (als jiingste 

Typen: Certosafibeln, Fufizierfibel) umschreiben, Lunz 

1974, 162; dem entsprechen die Vorkommen verzierter 

Bronzebeile vom Typ Hallein und Hallstatt nach Mayer 

1977 im Ha D2-Grab von Babenhausen, Hessen, im Grab 

88 von Hallein oder im Grab 702 von Hallstatt, vgl. Anm. 

85-86 (vgl. Liste 3).
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Abb. 8 Endbronzezeitliche bis hallstattzeitliche Beilfunde (Ha B3-C) aus alpinen Hohenlagen. - 1 Gallenkirch, Alpe Ver- 

galda [Nr. 49]. - 2 Jaufental [Nr. 156]. - (Nach E.-F. Mayer u. R. Lunz). - M = 1:3 (1); 1:2 (2).

wie die oberitalischen Depots von Bologna-San Francesco und Calliano gehdren die grofien ostalpinen 

Depots von Stillfried, Treffelsdorf, Wildon, Schonberg und dasjenige aus dem slovakischen Fundort 

Pocuvadlo74, denen andere karpatenlandische Depotfunde mit sog. thrakokimmerischem Pferdegeschirr 

des Endabschnittes der Urnenfelderzeit angeschlossen werden konnen75. Aus der neu zusammenge- 

stellten Verbreitungskarte (Abb. 9) der bronzenen Varianten wird die unterschiedliche Behandlung die- 

ser Formen in den einzelnen Regionen besonders augenfallig. Gerade im Hauptverbreitungsgebiet 

zeichnen sich Unterschiede ab; in Innerkrain (Notrajnska) kennen wir bronzene Lappenbeile nicht aus 

Graberfeldern, sondern aus dem reichen hallstattzeitlichen Waffendepot von Trzisce (Liste 3, Nr. 74) 

und der bekannten urnenfelderzeitlich genutzten Versenkungshohle »Musja Jama« bei Skocjan (Flie- 

genhohle bei St. Kanzian)76 (Liste 3, Nr. 76). In Weifikrain und Unterkrain kommen diese dagegen seit 

der friihesten Hallstattzeit77 in Grabfunden vor, ahnlich wie in Frog (Liste 3, Nr. 32-39) oder im Bereich

74 Im Zusammenhang besprochen bei H. Muller-Karpe, 

Beitrage zur Chronologic der Urnenfelderkultur nordlich 

und sudlich der Alpen. Rom.-Germ. Forsch. 23 (1959) 

127 ff. - Zu Stillfried: K. Willvonseder, Wiener Prahist. 

Zeitschr. 19, 1932, 25ff. Taf. I. - Schonberg: O. Vohnicky, 

Wiener Prahist. Zeitschr. 20, 1933, 80. - Treffelsdorf: K. 

Baron-Hauser, Carinthia I 86, 1896, 42; Muller-Karpe 

a.a.O. 283 Taf. 144 B. - Wildon: W. Schmid, Forsch. u. 

Fortschritte 4, 1928, 366f.; Muller-Karpe a.a.O. 283 Taf. 

144 A. - Pocuvadlo: V. Budinsky-Kricka, Hist. Slovaca 6- 

7, 1948-49, 272. - M. Novotna, Die Axte und Beile in der 

Slowakei. PBF IX 3 (1970) 51.

75 S. Gallus u. T. Horvath, Un peuple cavalier prescythique

en Hongrie (1939). Trouvailles archeologiques du premier

age du fer et leurs relations avec 1’Eurasie 88 ff. Taf. 9 

(Dinnyes). 10-11 (Szanda). 12-17 (Ugra). 20-21 (Kdmlod).

76 Waffenbeigabe ist ohnehin sehr selten und lafit in den jiin- 

geren, hallstattischen Perioden Notranjska II-III nach, 

vgl. M. Gustin, Notranjska. Zu den Anfangen der Eisen- 

zeit an der nordlichen Adria. Kat. in Monogr. 17 (1979) 

59 ff. Vergleichbar vielleicht auch das Graberfeld von Most 

na Soci/Sv. Lucia mit sehr sparlicher Waffenbeigabe: aus 

mehreren tausend Grabern ist nur ein bronzenes Lappen- 

beil iiberliefert.

77 Inwieweit sich die friihesthallstattische, teilweise metallar- 

me Graberphase mit dem spaturnenfelderzeitlichen 

Depotfundhorizont iiberlappt, ist zu fragen, aber kaum zu 

beantworten, da sich die Materialgruppen weitgehend 

ausschliefien und raumlich unterschiedliche Entwicklun- 

gen sichtbar werden. Verbindungen im Material, wie etwa 

bei Beilen und Vollgriffschwertern, sind festzustellen; die 

zeitliche Parallelitat der Erscheinungen ist durch unter-
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Abb 10 Lanzenspitzen aus alpinen Pafi- und Hohenlagen: 1 Alp Siicka [Nr. 44]. - 2 Hallstatt, Ochsenkogel [Nr. 119]. - 3 Ste- 

fansjoch [Nr. 82], - 4 Lenggries, Rauh Alpe [Nr. 77]. - (Nach R. Wyss, L. Mertig, H.-P. Uenze u. J. Katzameyer). - M = 1:2.

der Sulmtalgruppe 78. Dort finden sich Beilbeigaben, insbesondere eiserne Lappenbeile, bis in jiinger- 

hallstattische Zusammenhange79. Anders ist jedoch der Sachverhalt in Oberitalien, wo neben einer 

ganzen Reihe von Einzelfunden - manche auch aus einem »feuchten Kontext« (Fliisse) - besonders die 

Graberfelder um Este viele Beile als Beigaben enthalten80. Diese brechen allerdings am Ende von Este

schiedliche regionale Auspragungen besonders schwer zu 

beurteilen (z.B. Neubeginn verschiedener Graberfelder, 

wie in Podzemelj, Klein-Klein, Sopron, Vace, weiterlau- 

fende Graberfelder wie in Ljubljana-SAZU), vgl. dazu 

schon P. Reinecke, Brandgraber vom Beginne der Hall- 

stattzeit aus den ostlichen Alpenlandern und die Chrono

logic des Grabfeldes von Hallstatt. Mitt. Anthr. Ges. Wien 

30, 1900, 44 ff. - S. Gabrovec, Der Beginn der Hallstatt- 

kultur in Slowenien. Arh. Vestnik 24, 1973, 338-385 bes. 

338ff. 367ff. - C. Dobiat, Das hallstattzeitliche Graberfeld 

von Klein-Klein und seine Keramik. Schild von Steier. 

Beih. 1 (1980) 166ff.

78 Zur kulturellen Abgrenzung: Dobiat (Anna. 77) 173 ff.

79 Im Gegensatz zu den bronzenen Exemplaren kommen 

solche aus Eisen fast ausschliefilich in Grabern der gesam- 

ten Hallstattzeit vor, vgl. Mayer 1977, 242 ff.

80 Insgesamt ist jedoch die Waffenbeigabe im venetischen 

Bereich nicht iiblich; ins Grab gelangen neben einigen 

bronzenen Beilen auch Antennenschwerter (Este, Randi 

Grab 14, Casa di Ricovero Grab 236) in Este II frith (nach 

O.-H. Frey u. G. Fogolari, Studi Etruschi 33, 1965, 237ff.

- Frey 1969, 11 ff.). - Allgemein zur Bewaffnung in Ober

italien: O.-H. Frey, Bemerkungen zur hallstattischen 

Bewaffnung im Siidostalpenraum. Arh. Vestnik 24, 1973,
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5 6

Abb. 11 Beilfunde aus alpinen Pall- und Hohenlagen: 1 Malbun [Nr. 45], - 2 La Beaume, Col de Cabre [Nr. 175]. - 3 Grabs, 

Alp Bir [Nr. 3], - 4 Grachen, Hahnigalb [Nr. 69], - 5 Aurach, Jochbergwald [Nr. 93]. - 6 Eggiwil [Nr. 54], - 7 Hohe Salve 

[Nr. 89 B], - 8 Penser Joch [Nr. 161]. - 9 Gampenpall [Nr. 154], - 10 St. Veran [Nr. 182], - 11.-12 Manteyer [Nr. 179]. - (Nach 

J.-C. Courtois, E.-F. Mayer, B.-U. Abels, R. Lunz u. R. Wyss). - M = l:2 (1, 8, 9); 1:3 (3-7); ca. 1:1,4 (2); ca 1:1,5 (11, 12); 

1:2, 3 (10).
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Abb. 12 Dolche aus alpinen Pafi- und Hohenlunden: 1 Plunders, Eisbrugglocher [Nr. 164], - 2 Glocknerstrafie [Nr. 104].

3 Untersberg, Nordhang [Nr. 114]. (Nach R. Lunz u. M. Hell). - M = 1:1 (2); 1:2 (1, 3).

II friih (nach Frey) ab81; Waffenbeigaben kommen schliefilich erst wieder ab Este III Mitte (nach Frey) 

im Form von Eisenbeilen und Dolchen in grofierem Umfang auf . Besonders deutlich wird diese Tat- 

sache, stellt man eine Verbreitungskarte der eisernen Lappenbeile des 7. Jhs. einer der bronzenen Lap- 

penbeile gegeniiber83. Im Raum siidlich des Po, um Bologna und in Etrurien ist die Beilbeigabe aus den

62111. - Auch P. F. Stary, Zur eisenzeitlichen Bewallnung 

und Kamplesweise in Mittelitalien. Marburger Stud. Vor.- 

u. Friihgesch. 3 (1981) 29911.

81 Die Vergesellschaltung eines Bronzebeiles in Este, Casa di 

Ricovero, Grab 3 (A.-M. Chieco Bianchi u. L. C. Capuis, 

Este I. Le Necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Pros- 

docimi e Casa AHonsi. Mon. Ant., Serie Monogr. 2 [1985] 

Tai. 212 B; 213; 214) mit einer grofien, ritzverzierten 

Kahnlibel, einer Dragolibel mit Rosette und einer glei- 

chen ohne Rosette, einer Fibel mit Bernstein, einer leicht 

geglatteten FuBschale, einer Bandhenkeltasse und einer 

Situla mit abgesetztem Full scheint etwas jiinger, etwa Este 

II spat-zeitlich, zu sein und damit in die zweite Halite des 

7. Jhs. zu gehoren, vgl. Frey 1969, 131. 24.

82 Vgl. Este, Casa di Ricovero, t.205, t.213, t.232 t.233, vgl. 

Chieco Bianchi u. Capuis (Anm. 81) Tai. 124, 14; 138, 14. 

15; 175, 20. 21; 186. 27. - Este, Pela Grab 10, Este, londo 

Capodoglio, Grab 38, Frey 1969 Tai. 30, 3; 31, 18. 19.

83 Vgl. P. F. Stary, Zur hallstattzeitlichen Beilbewallnung des 

circumalpinen Raumes. Ber. RGK 63, 1982, 37 Abb. 3; die 

von Stary angegebene Liste bronzener Lappenbeile ist 

nicht vollstandig.
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Abb. 13 Schwertfunde aus alpinen Hohenlagen: 1 Rauriser Tai, Ritterkopf [Nr. 109]. - 2 Hohe Salve [Nr. 89 A]. - 3 Hauen- 

stein [Nr. 155]. - 4 Obertraun, Krippenstein-Daumlkogl [Nr. 121]. - 5 Mte. Presolano [Nr. 144]. - 6 Vai di Non [Nr. 170]. 

(Nach P. Schauer, V. Bianco Peroni u. H. Muller-Karpe). - M = 1:3.



Abb. 14 Messer und Nadeln aus alpinen Hohenlagen: 1 Mte. Tesoro [Nr. 173]. - 2 Virgen-Sonnberg [Nr. 100]. - 3 Rottach- 

Egern [Nr. 81]. (Nach H. P. Uenze, J. Katzameyer u. V. Bianco Peroni). - M = 1:2.

Graberfeldern des 9. und 8. Jhs.84 gut bekannt; Vertreter unserer Formengruppe ostalpiner-oberitali- 

scher Bronzebeile kommen dagegen nur in Depots (z.B. Ardeo, Nr. 88; Bologna-San Francesco, Nr. 84- 

87) und als Einzelfunde vor. Im inneralpinen Gebiet lassen sich dagegen zwei Tendenzen klar aufzeigen: 

im sich Slowenien und der Untersteiermark regional anschliefienden Ostalpenraum mit den wichtigen 

Graberfeldern von Hallstatt, Hallein-Durrnberg, Bischofshofen-Pestfriedhof und Uttendorf im Pinz- 

gau ist die Beigabe von Beilen durchweg schon seit dem Beginn der Hallstattzeit zu beobachten85. Ahn- 

lich wie im Sudostalpenraum werden auch hier die bronzenen Beile durch eiserne ersetzt (vgl. oben). Im 

auffalligen Gegensatz dazu steht das Gebiet zwischen Graubiinden, Trentino und Siidtirol; wie schon 

angedeutet, haufen sich hier spaturnenfelder-hallstattzeitliche Beilfunde aus Hohenlagen; dazu gesellen 

sich viele Einzelstiicke aus Talgebieten oder solche mit unbekanntem topographischen Bezug (»Einzel- 

deponate«) sowie einige grofiere Depotfunde. Probleme bereitet die genauere zeitliche Einordnung

84 Vgl. Anm. 71. Als wichtigste verweise ich auf die Graber 

Benacci-Caprara 4, 37, 39, 53, vgl. S. Tovoli, Il sepolcreto 

villanovano Benacci Caprara di Bologna (1989) 47ff. 

Taf. 7, 21; S. 116ff. Taf. 40, 42; S. 128ff. Taf. 51, 68-9; 

S. 171 ff. Taf. 74, 32-35. - Verucchio, Grab 16, 18, 23, vgl. 

G.-V. Gentili, Il Villanoviano verucchiese nella Romagna 

Orientale ed il sepolcreto Moroni. Stud, e Doc. Arch. 1, 

1985, 55 ff. Taf. 23, 2. 13. 14; S. 71 ff. Taf. 34, 36.

85 Vgl. Liste 3 Nr. 2-18, 48-50, 52, 227-28. In Hallstatt ist die 

Beigabe auch noch in Ha D (Grab 702, 574) nachgewie-

sen. Die beiden bronzenen Lappenbeile vom Diirrnberg, 

vgl. dazu Mayer 1977,177, stammen in einem Fall aus dem 

Lt B2-zeitlichen Kriegergrab 46, im anderen Fall aus dem 

schon von A. Seethaler im 19. Jh. gegrabenen Ha D2.3- 

zeitlichen Frauengrab 88. Der Befund wurde von L. Pau

li, Fundber. Hessen 15, 1975, 219 Anm. 13, angezweifelt; 

dem widerspricht aber ein ahnlicher Befund aus Diirrn- 

berg, Grab 266 (unpubliziert, Frauengrab der Stufe Ha 

D2-3, Eisenbeil) durchaus nicht.
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sowohl der Einzelfunde als auch der Beile aus Depotfunden86. In keinem Fall sind sie aus Grabern des 

betreffenden Zeitraums bekannt geworden. Die Graberfelder von Niederrasen und Pfatten-Vadena in 

Siidtirol oder Tamins-Unterm Dorf bei Chur in Graubiinden kennen keine Waffenbeigaben87. Damit 

kann dieser Fundniederschlag in grofierem Zusammenhang mit einem Deponierungsbrauchtum gesehen 

werden, das in diesem Gebiet noch bis in die Hallstattzeit geiibt worden sein diirfte (vgl. Karte Abb. 9). 

Interessant sind die Verbindungen in die friihe Estekultur, wo Beile ebenfalls nur selten in die Graber 

gelangen, ein grundsatzliches Phanomen, das auch spater noch begegnet.

Inwieweit zwischen den bronzenen Exemplaren des 8. und 7. Jhs. und solchen des 6.-4. Jhs. vom Diirrn- 

berg, aus Burglengenfeld, Eglfing und Babenhausen, welche alle im Umfeld der Westhallstattkultur lie

gen, ein zeitlicher Bruch besteht, ist schwer zu beurteilen (vgl. o. Anm. 72). In all diesen Fallen stellen 

sie jedoch etwas Besonderes dar, ob als Beigabe in einem Frauengrab (Diirrnberg, Grab 88) oder als 

Fremdformen in westhallstattischem Zusammenhang (Babenhausen, Burglengenfeld). Das Lt B2-Grab 

46 vom Diirrnberg weist schliefilich durch die Mitgabe eines altertiimlichen »Prunkbeiles« auf eine 

besondere Bedeutung im Bereich der Statussymbolik, des Beigabenbrauchtums, vielleicht auch des Kul- 

tes88 hin, was durch dessen aufwendige Verzierung unterstrichen wird.

Wenn wir uns das Gesagte noch einmal vor Augen fuhren, so mull man die spaturnenfelderzeitlichen- 

friihhallstattischen Beilfunde im Zentralalpenbereich mit einem ganz spezifischen, vielleicht noch aus 

spatbronzezeitlichen Traditionen herzuleitenden Brauchtum verbinden, das dieses Gebiet vom 9.-5. Jh. 

damit vom oberitalischen und deutlich vom ostalpinen Umland abgrenzt. Verlockend scheint es, diese 

Erscheinung mit archaologischen Gruppen rund um den Begriff » Rater « in Zusammenhang zu bringen89.

Objektkategorien

Ein Balkendiagramm (Abb. 6) soli die Objekt-Zeitbeziehung von 53 Funden des ostschweizerischen, 

liechtensteinschen und vorarlbergischen Gebietes verdeutlichen90.

Auf den gesamten Alpenraum bezogen bleiben die Tendenzen dieselben (197 Objekte, ohne rein hall- 

stattzeitliche Beilfunde, Abb. 7). Fur die friihe Bronzezeit besteht sowohl innerhalb des engeren Ar-

86 Vgl. Anm. 73; die Depotfunde von Kaltern, Talatsch und 

Toblach konnen daher nur allgemein in die Spanne zwi

schen Ha B3 und Ha D eingeordnet werden, namliches 

gilt fur die meisten Einzelfunde. Einer genaueren Datie- 

rung einzelner Varianten sind dadurch ebenfalls Grenzen 

gesetzt, keine der Formen lafit sich sicher auf eine altere 

oder jiingere Variante begrenzen.

87 Niederrasen: Lunz 1974, 275 ff. Taf. 46-62 (2 Eisenbeile in 

Grab 13, 44). - Pfatten-Vadena: E. Ghizlanzoni, Il 

sepolcreto di Vadena (1940). - Lunz 1974, 253 ff. Taf. 11- 

12. 14-35. - Tamins: E. Conradin, Das spathallstattische 

Urnengraberfeld Tamins-Unterm Dorf in Graubiinden. 

Schriftenreihe Rat. Mus. 21 (1978) = Jahrb. SGUF 61, 

1978, 65-161.

88 Vgl. L. Pauli, Der Diirrnberg bei Hallein III. Miinchner 

Beitr. Vor- u. Friihgesch. 18 (1978) 218ff.

89 Zusammenfassend zuletzt im Katalog der Ausstellung in 

Chur »I Reti«, eine kurze Zusammenfassung von P. Gleir- 

scher, Die Rater (1991) Iff. bes. Ilf. Abb. 4. Letztlich 

handelt es sich aber um eine Vielzahl unterschiedlicher 

Gruppen.

90 Auffallig ist das Uberwiegen von Funden mit Waffencha- 

rakter, wobei Beil, Dolch u. Lanze den insgesamt hoch- 

sten Anteil halten. Der Waffencharakter von Beil und 

Lanze ist natiirlich nur eine Funktion derartiger Gerate

(neben Jagd, Holzarbeit, usw.), dennoch ist ein Uberwie

gen auch in vergleichbaren Fundgruppen festzustellen, 

vgl. Einzeldeponate des Bayerischen Waldes und 

Schwarzwaldes bei Winghart 1986, 102ff. 126 bzw. von 

Lanzen u. Beilen in Fluff unden, vgl. Torbriigge 1970, 

31 ff. bes. Tab. 2/3 oder 71 ff. - Ders. 1960, 25 ff. - Ders., 

Vollgriffschwerter der Urnenfelderzeit. Zur methodi

schen Darstellung einer Denkmalergruppe. Bayer. Vorge- 

schichtsbl. 30, 1965, 71 ff. bes. 87ff. Ahnliches kann man 

auch fur jung-endneolithische Perioden verfolgen, bevor- 

zugt sind hier Felsgesteinaxte (Lochaxte, Doppelaxte, sog. 

Bootsaxte, Knaufhammeraxte). Der Fundniederschlag ist 

noch nicht iiberregional gesammelt; in Fliissen (R. A. 

Maier, Einige lanzettformige Steindoppelaxte aus Bayern. 

Germania 42, 1964, 19 ff. bes. 26; die ausfiihrlichen Kom- 

mentare von R. A. Maier zum Fundcharakter neolithi- 

scher Steinbeile, vgl. die Literaturzusammenstellung bei 

Winghart 1986 Anm. 13. 15. - Torbriigge 1970, 31 ff. 

[Inn]. - St. Wirth, Zwei steinerne Axte aus dem Lech bei 

Langweid, Ldkr. Augsburg, Schwaben. Arch. Jahr Bayern 

1989, 40f. [Lech]), als Einzeldeponate in Mittelgebirgs- 

landschaften (Winghart 1986, 109 Abb. 3, 6; S. 126.131 ff.) 

und in den Alpen (Korntauern, Kreuzkogel-Bockstein, 

M. Hell 1956,143 f., Schafberg, Ber. Carolino-Augusteum 

[Salzburg] 1871, 24) kommen sie haufig vor.
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beitsgebiets als auch im gesamten Alpenraum eine Beschrankung auf die Objektgruppen Lanze, Beil, 

Dolch, aus der mittleren Bronzezeit finden sich aufierdem noch Nadeln an Hohen und Passen. Insge- 

samt ist zur spaten Bronzezeit bin ein breiteres Materialspektrum zu beobachten, Schwert, Sichel und 

Messer treten als Fundgruppen hinzu91. Fur den Komplex der Lanzenspitzen bleibt das Bild indessen 

unklar, da mangelhafte Datierungskriterien ihre Einordnung erschweren.

Das Spektrum bei Hohen- und Pafifunden ahnelt zeitgleichen Flufi- und Depotfunden92. Immer wieder 

sind es Waffen (Schwerter, Lanzenspitzen, Dolche), Beile, Messer, Sicheln, selten aber auch Schmuckge

genstande (Armreifen, Nadeln).

Interessant ist, dafi Schwerter in Hbhenfunden stark vertreten sind (zehn Hohenfunde, dagegen nur drei 

Pafifunde); ihre Bedeutung in Kult und Grabbrauch der Bronzezeit spricht gegen die Interpretation als 

einfache Verlier- und Versteckfunde 93.

Wichtig scheint im Vergleich dazu die Beobachtung F. Steins, dafi Schwerter aus Hortfunden meist frag- 

mentiert, dagegen aus Flufifunden - »Weihefunden« - meist vollstandig auf uns gekommen sind. Die 

grofiere Haufigkeit liegt ebenfalls auf seiten der Flufifunde94. Auch die Fundlagen der Schwerter deuten 

diese Beziehung zu numinosen, aber individuellen Platzen an, fand man doch das Schwert vom Monte 

delle Presolaro, Prov. Bergamo, in einer Felsspalte, das Achtkantschwert von Hauenstein, Gem. Seis am 

Schlern, am Abhang unterhalb der Felswand des Schlerns. Andere wiederum stehen in deutlichem 

Zusammenhang mit Gipfeln und den darunterliegenden steilen Berghangen (Rauris, Nr. 109; Hohe Sal

ve, Nr. 89A; Obertraun, Daumelkogel, Nr. 121)95. Die Fundlage des Hauensteiner Schwertes ist gerade 

in Anbetracht der beruhmten, am Burgstallkogel (2510 m ii. M.) und auf der Rotherdspitze (2425 m. 

ii. M.) des Schlerns gelegenen Brandopferplatze besonders eingangig und konnte in direktem Zusam

menhang mit Kulthandlungen auf und um dieses eindrucksvolle Naturdenkmal stehen. Immerhin fallt 

an den alpinen Schwertfunden auf, dafi diese grofitenteils in die Spatbronzezeit datieren (Ausnahmen: 

Achtkantschwert von Hauenstein, Nr. 155; Griffplattenschwerter von Hopfgarten, Nr. 89A und Rauris, 

Nr. 109), wohingegen sie im bayerischen Alpenvorland seit Bz B kontinuierlich in Fliisse und sonstige 

Gewasser gelangten96. Das Vorkommen von Waffen im zeitgendssischen Opferbrauchtum steht in auf- 

falhgem Gegensatz zu ihrem Vorkommen in Grabern, in denen beispielsweise Lanzen selten auftreten 

und Waffenbeigaben nur hochgestellten Personen zugestanden haben dtirften97.

Rarer sind Schmuckgegenstande: Seit der Mittelbronzezeit finden wir Nadeln; die in Bergiin, Turm (Nr. 

8, in Talnahe), in St. Sorlin (Nr. 192) und St. Belleville (Nr. 193) zu Tage gekommenen Armreifen blei- 

ben bis jetzt die Ausnahmen98. Das fast vollstandige Fehlen sonstiger Schmuckgegenstande (Hals-

91 Dieser Aspekt hangt mit einer allgemeinen Ausweitung 

von Sachformen in der spaten Bronze-Urnenfelderzeit 

zusammen (Bz D, Ha A, B). Messer finden sich in Mittel- 

europa erst ab dem Ubergang von Bz C2/D, vgl. H.-J. 

Hundt, Jungbronzezeitliches Skelettgrab von Steinheim, 

Kr. Offenbach. Germania 34, 1956, 41 ff. bes. 45 ff. - Auch 

V. Bianco Peroni, Die Messer in Italien. PBF VII 2 (1972) 

lOff.

92 Vgl. Torbriigge 1970, Iff. Ahnlich wie im alpinen Gebiet 

fallt auch im voralpinen Raum die Stufe Ha C hinsichtlich 

der Deponierungssitte fast vollig aus.

93 Zur Haufigkeit von Waffenfunden in Depot- Flufi- und 

Einzeldeponaten dieser Zeit siehe Torbriigge 1970, 85 f. 

Tab. 14 oder P. Schauer, Die Bewaffnung der Adelskrieger 

wahrend der spaten Bronze- und fruhen Eisenzeit. In: 

Ausgrabungen in Deutschland. Monogr. RGZM 1, 3 

(1975) 305ff. - Zu absichtlich deponierten Brustpanzern 

etwa ders., Die urnenfelderzeitlichen Bronzepanzer von 

Filinges, Dep. Haute Savoie, Frankreich. Jahrb. RGZM 

25, 1978, 92ff. oder Winghart 1986, 149 Anm. 292.

94 Stein 1976, 99. - zu Erbach-Schonberg 1985 Abb. 4-5.

95 Auf die Fundlage des Schwertes von Mels-Walabiitz (Nr.

4) wurde schon hingewiesen, vgl. auch Bianco Peroni 

1978/79, 331 Nr. 276. 333.

96 Vgl. Bianco Peroni 1978/79 Nr. 376. - P. Schauer, Die 

Schwerter in Siiddeutschland, Osterreich und der 

Schweiz I. PBF IV 2 (1971) Nr. 32. 77. - Zur Datierung 

des Typs siehe F. Holste, Die bronzezeitlichen Vollgriff- 

schwerter Bayerns. Miinchner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 4 

(1953) 16ff. - W Torbriigge, Die Bronzezeit in Bayern. 

Stand der Forschungen zur relativen Chronologic. Ber. 

RGK 40, 1959, 1-78 bes. 43 ff. Abb. 12. - Ders. (Anm. 90) 

71 ff. - Auch Koschik (Anm. 5) 74f. - Wichtig auch D. 

Ankner, Rontgenuntersuchungen zu Riegseeschwertern. 

Arch. u. Naturwiss. 1, 1977, 269ff.

97 Vgl. Winghart 1986, 144 Anm. 257. - P. Schauer, Uberre

gionale Gemeinsamkeiten bei Waffengrabern der ausge- 

henden Bronzezeit und alteren Urnenfelderzeit des Voral- 

penraums. Jahrb. RGZM 31, 1984, 209 ff. Zudem er- 

schwert das seltene Vorkommen von Lanzen in geschlos- 

senen Befunden ihre Datierung als Einzelobjekte.

98 Vgl. Mayer 1978/79, 182 Tab. 2. - Bianco Peroni 1978/79 

Abb. 2, 333.
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Brust-Arm-Beinschmuck) in Einzeldeponaten auf Hohen und Passen ist besonders auffallig, da sie in 

den bayerischen Grenzgebirgen und im Schwarzwald ebenfalls nicht vorkommen, in Fliissen und Moo- 

ren aber mit unterschiedlicher Haufigkeit vorhanden sind". Depots dagegen enthalten haufig Schmuck; 

das in Tallage vielleicht am Pafiweg zum St. Gotthard gelegene friihbronzezeitliche Depot von Castio- 

ne (Kt. Tessin, Schweiz)100 zeigt ebenso wie die spatbronzezeitlichen (Ha B), wohl an Pafiwegen ange- 

legten Depots von Reallon, Benevent, Guillestre und Villar d’Arene (Nr. 177, 178, 180, 183) reiche 

Schmuckausstattungen, die diese Kategorie grundsatzlich von den iibrigen Hohenfunden unterscheiden. 

In denselben Zusammenhang gehort, dafi Depotfunde mit Altsachen und Handwerksgeraten, Barren

depots u.a. unter den Hohenfunden bislang nicht bekannt sind, durchaus aber an Pabhohen101 und an 

Pafiwegen102 auftreten kbnnen. Zu den bekanntesten Pafifunden dieser Art zahlt sicherlich der urnen- 

felderzeitliche Depotfund vom Pafi Lueg, der 1838 etwas oberhalb der Pafistrafie »unter einer diinnen 

Decke von Moos« entdeckt wurde (Nr. 102, Abb. 15).

Das weitgehende Fehlen bestimmter Sachgruppen - neben Schmuck z.B. Rasiermesser, Pfeilspitzen, 

Gefafie - spricht fur eine intentionelle Auswahl. Die Ursachen sind am ehesten in dem Personenkreis zu 

suchen, der die Funde niederlegte: Jager, Handler, Hirten und Erzsucher103. Zu ihm gehdren auch Per- 

sonen, die in prahistorischer Zeit in alpinen Regionen verungliickten, wie der kupferzeitliche Jager, des- 

sen mumifizierte Leiche im Similaun Gletscher am Hauslabjoch/Sudtirol (September 1991) auf ca. 3200 

m ii. M. entdeckt wurde104. Mit der Fundstelle selbst ist ein direkter Bezug zu einem moglichen Pafi- 

iibergang gegeben. Immerhin handelt es sich um den hochstgelegenen metallzeitlichen Fund in den Al- 

pen iiberhaupt; die meisten Hbhenfunde liegen wesentlich tiefer105 (vgl. Abb. 5). Der mit einer wohl 

zum Teil halbfertigen Jagdausriistung (Bogen, Kocher, Pfeile, Tragegestell, Beil, Feuerzeug, Messer u.a.) 

ausgestattete Mann diirfte infolge eines Schlechtwettereinbruches im Gletscherbereich erfroren sein106. 

Der Fund eines am Monte Baldo, Busa Brodeghera (1950 m ii. M., Nago-Torbole, Prov. Trentino) unter- 

halb des 2058 m hohen Mt. Altissimo in einer 75 m tiefen Felsspalte geborgenen adulten Mannes aus 

dem 5. Jh. v. Chr. weist in dieselbe Richtung107. Der ca. zwanzigjahrige Mann, von dessen Ausriistung

9? Winghart 1986, 142ff. - Fliisse weisen dagegen ein brei- 

tes Materialspektrum auf: Torbriigge 1960, 2ff. (Inn). - 

W. H. Zimmermann, Urgeschichtliche Opferfunde aus 

Fliissen, Mooren, Quellen und Brunnen Siidwest- 

deutschlands. Ein Beitrag zu den in Opferfunden vor- 

herrschenden Fundkategorien. Neue Ausgr. u. Forsch. 

Niedersachsen 6, 1970, 53 ff. - K.-H. Wegner, Vorge- 

schichtliche Flufifunde aus dem Main und dem Rhein bei 

Mainz. Materialh. Bayer. Vorgesch. 30 (1976) 41 Tab. 4; 

45 Tab. 5; 46 Tab. 6; 48 Tab. 7. 8; 56 Tab. 12; 72 Tab. 18; 

76 Tab. 21. In Mooren fallen vielfach Nadelfunde auf, 

vgl. Kubach 1978/79,189ff. 232 Tab. 1; 233 Tab. 2. - Tor- 

briigge 1960 Abb. 9 Anm. 46-49. - Stein 1976 Karte 9 A- 

C; 13 A-D; 14 A-B.

wo Wick 1977, 95.

101 Pal? Lueg, G. Kyrle, Mitt. Anthr. Ges. Wien 42, 1912, 

203f. - Mayer 1977, 128 Nr. 473; 227 Nr. 1353-1355; 

Vals-Tomulpafi, Nr. 38.

102 Vgl. das friihbronzezeitliche Depot von Castione, Wick 

1977, 95, oder auch mehrere in Hohenlage, aber vermut- 

lich an Verkehrswegen gelegene Depotfunde in den fran- 

zosischen Westalpen, Nr. 177-179, 183.

103 Auch Wyss 1971, 136ff. - Ders. 1978, 142ff.

104 Ein erster Vorbericht: A. Lippert u. K. Spindler, Die 

Auffindung einer friihbronzezeitlichen Gletschermumie 

am Hauslabjoch in den Otztaler Alpen (Gem. Schnals). 

Arch. Osterreich 2/2, 1991,11-17. - Eine chronologische 

Darstellung der Ereignisgeschichte rund um die Ent- 

deckung und die dabei aufgetretenen Mangel bei F. 

Graupe u. M. Scherer, Der Mann aus dem Eis (Verlag 

Orac 1991), von den verschiedenen wissenschaftlichen 

Vorberichten nun vom archaologischen Standpunkt 

wichtig: M. Egg u. K. Spindler, Die Gletschermumie 

vom Ende der Steinzeit aus den Otztaler Alpen. Jahrb. 

RGZM 39, 1992 (1993), 3-128.

105 Annahernd an diese Hohenlage kommt der Fund eines 

Dolches oder einer Lanzenspitze vom Riffelhorn/Zer- 

matt, VS (2927m ii.M.) heran, Liste 2 Nr. 72. Die ‘jageri- 

sche’ Pragung von hochstgelegenen Funden wird durch 

den Fund dreier bronzezeitlicher Holzbogen im Glet- 

schermiindungsgebiet des Lotschenpasses, Kt. Bern, 

Wallis (2695m ii.M.) unterstrichen, jetzt W. Bellwald, 

Drei spatneolithisch/friihbronzezeitliche Pfeilbogen aus 

dem Gletschereis am Lotschenpass. Arch. Schweiz 15, 4, 

1992, 166-171.

106 Die Ausriistung wurde im RGZM Mainz konserviert 

und restauriert (frdl. Inf. M. Egg, vgl. auch Anm. 104), 

die Leiche selbst befindet sich in der Gerichtsmedizin 

der Universitat Innsbruck, dazu auch F. Hopfel, W. Plat- 

zer u. K. Spindler (Hrsg.), Der Mann im Eis. 1. Ber. 

Internat. Symp. Innsbruck 1992. Veroffentl. Univ. Inns

bruck 187 (1992).

107 R, Perini, Il cacciatore della Busa Brodeghera (Nago- 

Torbole, Trento). Stud. Trentini Scien. Stor. 59, 1980, 

187-194. - Auch F. Marzatico, L’Alto Garda nella prei- 

storia. In: Archeologia dell’Alto Garda. Kat. Riva del 

Garda (1988) unpaginiert.
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Abb. 15 Pal? Lueg (584 m. ii. M.), urnenfelderzeitlicher Depotfund (Nr. 102) mit Tiillenpickeln, Lappenbeilfragment und 

Kammhelm. (Nach E.-F. Mayer 1977). - M = 1:3.

noch Teile erhalten geblieben sind (Certosafibel, Dolchmesser, drei Ringelchen aus Bronze, Giirtelha- 

ken), soil nach Aussage der Anthropologen wegen eines angeborenen Hiiftleidens gehinkt haben1 . Die 

Frage, welcher Tatigkeit ein gehbehinderter Mann im alpinem Gelande nachgegangen ist, ist aus heuti- 

ger Sicht schwer eindeutig festzulegen. Dennoch kann in Zweifel gezogen werden, ob der Mann tatsach-

108 Zum pathologischen und anthropologischen Befund 

F. Zanetti, Lo Scheletro umano di ‘Busa Brodeghera’ 

(Nago-Torbole, Trento) del IVe secolo a. C. Profilo pato- 

logico. Stud. Trentini Scien. Stor. 58, 1979, 199-208; teils 

widerspriichlich: C. Corrain u. M. Capitanio, Lo Schele

tro umano di ‘Busa Brodeghera’ (Nago-Torbole, Trento) 

del IV secolo a.C. Profilo antropologico. Ebd. 59, 1980, 

95-208.
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lich einen durch seine Gehbehinderung verursachten Unfalltod erlitten hatte. Wir wissen eben letztlich 

nicht, ob er als gesellschaftliche Last nicht Opfer einer gemeinschaftlichen Handlung geworden war; 

Angst vor Wiedergangertum mag seine Fundlage in der sehr tiefen Felspalte verursacht haben. Befunde 

aus kultisch genutzten Felspalten und Hohlen anderwarts in Europa geben fur ein solches Szenarium 

analoge Befunde (siehe Anm. 136) 109.

Einzeldeponate, Verlierfunde oder prahistorischer Verkehr?

Innerhalb der prahistorischen Forschung nimmt die Diskussion um die Deutung bronzezeitlicher 

Gewasser- und Hortfunde einen wichtigen Platz ein. Dagegen ist die Frage nach dem Rtickgang der De- 

ponierungssitte in der beginnenden Eisenzeit bisher nur selten gestellt worden110. Insbesondere eisen- 

zeitliche Hohenfunde sind bis jetzt noch kaum zu iiberblicken111 (vgl. Liste 4, Karte Abb. 16).

Uber die generelle Deutung von Hortfunden bietet die spezifische Literatur zahlreiche Hinweise, Einig- 

keit besteht jedoch selten. Die Deutung ist im wesentlichen von der Frage nach topographischen Ge- 

meinsamkeiten, Objekt- und Zeitbeziehungen innerhalb des Alpenraums und Brauchtumsgemeinsam- 

keiten im umliegenden Vorland abhangig. Uber die Schwierigkeit, Hohenfunde nach topographischen 

Gesichtspunkten zu gliedern, wurde eingangs schon gesprochen; eine allzu scharfe Trennung von den 

Pafifunden ist wegen der nicht genau bekannten Wegesysteme oft unmoglich. Auch lassen sich Pafiweg- 

funde - Einzeldeponate oder Depotfunde in Talnahe mit Wegebezug - wegen des teilweise prahistorisch 

besiedelten Gelandes von anderen Funden mit ahnlichem Charakter rein praktisch schwer abgrenzen112. 

Aber auch die in extremen Lagen gefundenen Deponate kann man nur bei gleichzeitiger Betrachtung 

aller Einzelfunde (in Fliissen und Seen, in Tallage, usw.), Mehrstiickdepots und grofier Hortfunde des 

gesamten Bearbeitungsgebiets verstehen.

Depotfunde, welche wir von Passen und Pafiwegen kennen, konnten als Zeugnisse des Fernhandels 

interpretiert werden, gleich aus welcher Intention sie nun angelegt worden sind. Von kleineren Uber- 

gangen ist dies kaum zu erwarten. Die personliche Motivation, Berge und hochalpines Gebiet zu erstei- 

gen, mufi anders gelagert gewesen sein. Insgesamt durfen wir im alpinen Gebiet mehrere nach topogra

phischen Gesichtspunkten entwickelte Deponierungstypen unterscheiden:

- Hohenfunde auf Spitzen, Berghangen in unbesiedelbaren Alpenregionen mit und ohne erkenn- 

baren Wegbezug.

- Hohenfunde in Tallage in teilweise unbesiedelbarem Gelande.

- Pafiwegfunde in Tallage in teilweise besiedeltem Gelande.

- Pafifunde auf Passen und Pafizugangen.

- Sonstige Einzel- und Mehrfachdeponate in anderer topographischer Lage.

Beztiglich der Pafifunde ist zu bemerken, dafi sich die Nutzung von mehreren und kleineren Ubergan- 

gen in der Bronzezeit wahrend der Eisenzeit auf die grofien Transitrouten zu verlagern scheint. Eine 

erneute Zusammenstellung hallstatt- und latenezeitlicher Hohen- und Pafifunde (vgl. Liste 4) erbrachte

109 Die Situla von Welzelach, W. Lucke u. O.-H. Frey, Die 

Situla in Providence »Rhode Island«. Ein Beitrag zur 

Situlenkunst des Osthallstattkreises. Rom.-Germ. 

Forsch. 26 (1962) Taf. 61, zeigt einen in ahnlicher Weise 

ausgeriisteten Mann auf der Hasenjagd und mag als 

Beleg fur einen Jagdunfall dienen; allgemein zu rituell 

motivierten Befunden: L. Pauli u. F. Glowatzki, Friihge- 

schichtlicher Volksglaube und seine Opfer. Germania 57, 

1979, 143-152.

110 Vgl. hierzu Torbriigge 1970, 47ff. 91 ff. - Pauli 1985, 

200f. - FL GeiBlinger, Depotfund. In: Hoops RGA 5 (2. 

Aufl. 1983) 320-338.

111 Vgl. den Negauer Helm von der Alpe Gren, Obersaxen,

1830 m u.M., Ziircher 1982, 33 Nr. 132. - Er stellt nach

M. Egg, Helvetia Arch. 81, 1990, 18 ff. Abb 19, den ein- 

zigen Hohenfund dieses Typs dar, die anderen Funde 

werden mit kultischen Niederlegungen innerhalb von 

Siedlungen in Zusammenhang gebracht. - z.B. C. Zindel, 

Der Negauer Helm von Castiel/Carschlingg. Arch. 

Schweiz 2, 1979, 94 ff. - Oder das latenezeitliche Schwert 

vom Spliigen, Grueni, Ziircher 1982, 42 Nr. 205. Besser 

sind die alpinen PaB- und PaEwegfunde aufgearbeitet; 

eine ausfiihrliche Bewertung nach Objektgruppen und 

Zeitstellung ist jedoch noch nicht vorgenommen. Fur 

Graubiinden zusammengestellt bei Wyss 1975, 50ff. 

bzw. ders. 1981, 236f.

112 Zuerst eingefiihrt bei Wyss 1971, 132 f.
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Abb. 16 Verbreitung hallstattzeitlicher (offene Signaturen) und latenezeitlicher (geschlossene Signaturen) Hohen- (Kreise) 

und PaEfunde (Quadrate) im Alpenraum (vgl. Liste 4).

ein erstaunliches Resultat: Im Gegensatz zum bronzezeitlichen Fundniederschlag ist das Bild wahrend 

der Eisenzeit verandert; Pafifunde, insbesondere von grofieren Passen wie dem Kleinen und Grofien St. 

Bernhard, dem Spliigenpafi, dem Bernina oder dem Plockenpafi sind weiterhin als mogliche Nachweise 

von Kulthandlungen bezeugt, wie wir sie auch spater noch vom romischen Pafiverkehr kennen113. Fast 

iiberraschend konzentrieren sich dagegen Einzelfunde auf Hohen wahrend der Hallstatt- und Latene- 

zeit im ostschweizerischen, westosterreichischen und Siidtiroler Alpengebiet (Abb. 16)114. Es handelt 

sich vorwiegend um Waffen (Lanzenspitzen, Beile, Schwerter, Helme), seltener um Schmuck115, Weihe- 

figtirchen, Mtinzen und Eisenbarrenfunde. Die Sitte der Beildeponierung ist fur die Endbronze- und 

Hallstattzeit im Raum zwischen Graubiinden, Siidtirol und Salzburg nachgewiesen (vgl. oben) und steht 

im Einklang mit gleichartigen Deponaten aus Tallagen. Im Kultgebaren der Latenezeit ist im Alpenraum 

schliefilich zwischen Weihefunden und Opferfunden von besonderen Schmuckstiicken und Miinzen, 

wie sie der Goldschatz von Erstfeld116, der Goldtorques von der Maschlalm und Miinzdeponierungen 

an den Passen darstellen, und zwischen Einzelfunden von eisernen Lanzenspitzen und anderen Waffen

113 Zum groEen St. Bernhard: Pauli 1980, 181 ff. - P. Baro

celli, Ricerche e studi sui monumenti romani della Vai 

d’Aosta (1934) 53-59. - M.-R. Sauter, Prehistoire du 

Valais. Des origines aux temps merovingiens (1950) 71- 

77. - Zum Julierpafi: F.-E. Koenig, Der Julierpafi in romi- 

scher Zeit. Jahrb. SGUF 62, 1979, 77-79, zur StraBen- 

fiihrung vgl. Ehrensperger (Anm. 23).

114 Im wesentlichen unterliegt die Zusammenstellung eisen-

zeitlicher Hohen- und Paftfunde dem Publikationsstand,

der besonders im Faile der franzdsischen Seealpen das 

Bild unsicher bleiben lafit.

115 L. Pauli, Einheimische Gotter und Opferbrauche im 

Alpenraum. In: ANRW II 18. 1 (1986) 816-871 bes. 825- 

830 bemerkte im inneralpinen Bereich eine relativ strikte 

Trennung von manner- und frauenspezifischen Deponie- 

rungen.

116 Wyss 1975. - F. Muller, Zur Datierung des Goldschatzes 

von Erstfeld UR. Jahrb. SGUF 73, 1990, 83-94.
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des zentralalpinen Raumes zu unterscheiden. Bei ersteren handelt es sich um Erscheinungen, die sich gut 

an ahnliche Niederlegungen der mitteleuropaischen Latenekultur anschliefien lassen117, bei letzteren um 

eine wohl lokal begrenzte Deponierungssitte, welche aber wiederum nur aus dem latenezeitlichen 

Opferbrauchtum verstandlich ist11S. Trotzdem zeichnet sich, und das ist erstaunlich, eine Art »Kulttra- 

dition« seit der spaten Bronze- und Urnenfelderzeit im mittleren Alpengebiet ab, die iiber die ange- 

sprochenen hallstattischen Beildeponate bis in die jungere Latenezeit (Waffendeponierungen) vermittelt 

worden sein diirfte. So gehdren in der Mittel-Spatlatenezeit Waffen zu den haufigsten Objekten etwa in 

Fliissen119, in Massenfunden (Bern-Tiefenau120) und an Kultplatzen (Gournay sur Aronde, La Tene, 

Port, Cornaux-Les Sauges121).

Almwirtschaft

Der Weihecharakter der Hohenfunde war keineswegs und immer anerkannt122; noch R. Pittioni und 

spater N. Grass interpretierten sie als Reste von abgestiirzten Almhiitten bzw. des Almbetriebs, wobei 

die von G. Smolla 1954 eingefiihrte These eines Klimasturzes »um 800« den plotzlichen Fundausfall der 

Hallstattzeit zu erklaren schien123. Jedoch hatte ein Klimasturz - selbst bei grofieren Anderungen - nur 

zu einem Sinken der Waldgrenze gefuhrt, einzig extremere Regionen der Alpen waren nicht mehr nutz- 

bar gewesen124. Die Frage bleibt, ob wir uns mit streng angelegten Kriterien unter Voraussetzung der 

Viehweide und des Sennbetriebs einen alpinen, saisonalen Almbetrieb mit Auf- und Abtrieb im Wech-

117 Zum Deponierungsbrauchtum der Latenezeit allgemein 

vgl. L. Pauli, Eine friihkeltische Prunktrense aus der 

Donau. Germania 61, 1983, 459-486 bes. 462ff. - Zu 

Edelmetall-Ringhorten der Latenezeit: F. Fischer, 

Archaologie und Geschichte, konkret. In: Der Trichtin- 

ger Ring und seine Probleme. Koll. anlafilich des 70. 

Geburtstages von K. Bittel, Heidenheim a.d. Brenz 1977 

(1978) 26ff. - A. Furger-Gunti, »Der Goldfund von Saint 

Louis« bei Basel und ahnliche keltische Schatzfunde. 

Zeitschr. Schweizer. Arch. u. Kunstgesch. 39, 1982, 1-47. 

- Zuletzt H.-E. Joachim in: J. Gbbel, A. Hartmann, H.- 

E. Joachim u. V. Zedelius, Der spatkeltische Goldschatz 

von Niederzier. Bonner Jahrb. 191, 1991, 27-84, bes. 44. 

So lafit sich auch der Pafifund von Biberwier, Tirol (Nr. 

37) mit zwei vollstandigen, mit Kettchen verbundenen 

Flt-Fibeln und fiinf doppelpyramidenfbrmigen Eisen- 

barren gut mit Depot- und Votivfunden wie Lauterach, 

Vorarlberg, oder etwa auch dem Duxer Quellfund 

(Duchcov, Nordwestbohmen) vergleichen, S. Rieckhof- 

Pauli, Der Lauteracher Schatzfund aus archaologischer 

Sicht. Num. Zeitschr. Wien 95, 1981, 11 ff. - S. Berger, 

Pam. Arch. 12, 1882, 71-80 Tab. III. - J. Filip, Keltove 

velke strednl Europe (1956) 3421.

118 Nicht iiberzeugen mogen da die Bemerkungen von Wyss 

1981, 227ff., der die Waffenfunde mit Ausriistungsge- 

genstanden von Kriegern, sog. raeti gaesati, in Zusam- 

menhang bringt, aber nicht die Ursache ihrer Deponie- 

rung in hochgelegenen Almgebieten diskutiert. Zu Waf

fendeponierungen und ihrer moglichen gesellschaftli- 

chen Bedeutung vgl. Muller (Anm. 116) 92 f. und fur 

alpine Fundlagen neuerdings das jiingerlatenezeitliche 

Waffendepot aus dem Pitztal, Tirol, L. Zemmer Plank, 

Ein Waffenopfer der Fritzens-Sanzeno-Kultur in Wenns 

im Pitztal. Veroff. Tiroler Landesmus. 72, 1992, 231-249.

119 z.B. fur die Themse und Witham: A. P. Fitzpatrick, The 

Deposition of La Tene Iron Age Metalwork in Watery 

Contexts. In: B. Cunliffe u. D. Miles (Hrsg.), Aspects of 

Iron Age in Central Southern Britain. Oxford Monogr. 2 

(1984) 178-190 Abb. 12, 1-2.

120 Muller (Anm. 116) 36ff.

121 Gournay: J.-L. Bruneaux, P. Meniel u. F. Poplin, Gour

nay I: Les fouilles sur le sanctuaire et 1’oppidum 1975- 

1984 (1985). - J.-L. Bruneaux u. A. Rapin, Gournay II. 

Bouchers et lances - depots et trophees (1988). - La 

Tene: P. Vouga, La Tene (1923). - J.-M. de Navarro, The 

Finds from the Site of La Tene. Scabbards and the 

Swords Found in them (1972). — H. Schwab, Germania 

52, 1974, 348-367. - Cornaux: H. Schwab, Arch. Korrbl. 

2, 1972, 289-294. — Dies., Keltische Briicke zwischen 

Cornaux (NE) und Gals (BE). Ur-Schweiz 30, 1966, 9 ff.

122 Eine auf veraltetem Forschungsstand basierende Deu- 

tung der Hohenfunde als Verlierfunde von Handlern 

(Passe), Hirten (Hochweide) und Erzsuchern bei 

L. Franz, Vorgeschichtliches Kulturleben in den Alpen. 

Jahrb. Osterr. Alpenver. 74, 1949, 110-128 bes. 121 f.

123 Pittioni 1931, 108f. - Ders. 1938, 196ff, - Ders., Alm- 

(Alp)wirtschaft, in: Hoops RGA 1 (1973) 181 ff. - Grass 

1980, 229 ff. - P. Gleirscher, Almwirtschaft in der Urge- 

schichte? Schlern 59, 1985, 116-124. Zum Klimasturz: 

G. Smolla, Der »Klimasturz« um 800 und seine Bedeu

tung fur die Kulturentwicklung in Siidwestdeutschland. 

In: Festschr. f. P. Goessler (1954) 168-186. Kritisch dazu 

G. Kossack, Rez. z. Festschr. P. Goessler. Bayer. Vorge- 

schichtsbl. 21, 1956, 380ff.

124 Vgl. Pauli 1980, 30ff. bes. 42, eher feuchteres Klima. - 

Vgl. eine Klimakurve bei J. Bouzek in: A. Harding 

(Hrsg.), Climatic Change in Later Prehistory. Congr. 

Durham 1981 (1982) 189 Abb. 4.; vgl. auch M. Ciampi u. 

J. Suter, Postglaziale Klimageschichte der Schweizer 

Alpen. Geographica Helvetica 2, 1982, 105 ff.; zur eisen- 

zeitlichen Quellenlage im zentralalpinen Gebiet auch 

Primas u.a. 1992, 329 f.
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sei der Jahreszeiten vorstellen durfen oder nicht125. Jedenfalls legt die dichte Besiedlung mehrerer alpi- 

ner Regionen (z. B. Alpenrheintal, Oberhalbstein)126 die Hochweidennutzung im Umfeld fester Sied- 

lungen durchaus nahe (evtl. bfter aufgesuchte Stationen in Hohlen u. Abris, vgl. oben)127. In diesem 

Zusammenhang ist sicher nicht unwichtig, dafi einzelne dauerhafte Siedlungen bei entsprechenden 

Hohen der Tallagen bis gegen 2000 m Meereshohe gelegen haben diirften128, und damit auch die Not- 

wendigkeit einer Wanderweidewirtschaft mit festen Sommerquartieren in manchen Regionen und Tal- 

landschaften entfallen konnte129. Der Vergleich der Hbhenlagen entsprechender Einzeldeponate (vor- 

wiegend mittelhohe Lagen zwischen 1000-2000 m ti. M.) in Alm- und Alpgebieten deutet entgegen 

ihrem weitaus selteneren Auftreten in alpinen Extremlagen (vgl. oben, »Mann im Eis«) auf eine bewufi- 

te Nutzung der Gebiete 130. Aber auch in diesem Faile kann das vor dem Hintergrund eines verzerrten 

Quellenbildes nur mit gewisser Einschrankung gelten (vgl. oben).

Bemerkungen zum Kult und Einzeldeponierungsbrauchtum im circumalpinen Raum

In den vorangegangenen Abschnitten wurde versucht, Objektbeziehungen und unterschiedliche zeitli- 

che Gewichtungen aufzuzeigen und diese auf ihren Aussagewert unter verschiedenen Aspekten - pro- 

fanen und relgiosen - zu untersuchen. Bedeutsam schienen Waffencharakter und »Abzeichenfunktion« 

der Fundstiicke131. Die engste Verwandtschaft besteht mit zeitgleichem Brauchtum in Zusammenhang 

mit Gewassern und Einzelobjektdeponierungen in unbesiedeltem Gebiet. Das gilt hinsichtlich 

Objektauswahl und zeitlicher Frequenz, so daft der Schlufi auf ahnliche Gebrauche naheliegt. Die bis- 

herigen Beitrage zur Deutung haben fur die Bronzezeit gerade zuletzt immer wieder die Bandbreite der 

Sitte, Horte anzulegen, vor Augen gefiihrt. Die allzu einfache Reduzierung auf Verwahrdeponien oder 

Weihungen ist durchaus zu tiberdenken. Eine Abgrenzung einzelner Ursachen ist haufig unmoglich und 

fur jeden Fund einzeln zu iiberprufen, von der Breite individuellen menschlichen Handelns im Profa- 

nen und Kultischen ganz zu schweigen132. Der persbnliche oder genormte Wert einer deponierten Sache

125 v. Uslar 1991, 32 f.

126 J. Rageth, Helvetia Arch. 29, 1977, Iff. - R. Wyss, Ur- 

friihgesch. Arch. Schweiz 3 (1971) 131 ff. Liste, Karte.

127 Prahistorische Almhiitten sind bis jetzt noch nicht nach- 

gewiesen, vgl. Pauli 1980, 270f. Immerhin gibt es ofter 

aufgesuchte Siedelstellen: vgl. Simmental, O. Tschumi, 

Die Ur- und Friihgeschichte des Simmentals. Simmenta- 

ler Heimatbuch (1938) 13f.; weitere Platze bei Tschumi 

1936, 65f. - z.B. auch die bronzezeitliche Station (Abri) 

‘ils Cuvels’ bei Ova Spin auf 1660 m; Zernez, GR, vgl. H. 

Conrad, Beitrag zur Frage der urgeschichtlichen Besied

lung des Engadins. Jahresber. Hist.-Ant. Ges. Graubiin- 

den 70, 1940, 27 (Neudruck: Schriften zur urgeschichtli

chen Besiedlung des Engadins [1981] 43). - Bronzezeitli

che Besiedlung am RenggpaB, B. Schmid-Sikimic in: Pri- 

mas u.a. 1992, 255-276 - Ziircher 1982 Nr. 261. Neuer- 

dings auch am Dachsteinplateau in den Ostalpen: F. 

Mandi, Ein hochgelegene temporare Siedlung auf dem 

ostlichen Dachsteinplateau. Mitt, der ANISA 7, 2, 1986. 

- Ders., Dachstein. Die Lackenmoosalm. Ebd. 11, 1/2, 

1990, 203 ff.

128 Ausgewahlt: Bronzezeit im Oberhalbstein, Graubiinden:

Savognin, Padnal, 1223 m, Savognin, Rudnal, 1459 m,

Salouf, Motta Vallac, 1376m; Ziircher 1982 Nr. 165. 178. 

179. - Engadin: S-chanf, Botta Striera, 2003 m; Ziircher

1982 Nr. 181. - Trentino/Siidtirol, Latenezeit: Fai della

Paganella, ca. 1700 m, Mazzin, Doss dei Pigui, 1550 m,

Monte Ozol, 1515 m, Monte Rocca, 2439 m, v. Uslar 

1991, 343 ff.; Kastellruth, Runggeregg, 1105 m, St. Ulrich 

Col de Flam, 1344m: v. Uslar 1991, 315. 320.

129 Aus der momentanen Befundlage ist es allerdings schwer, 

ein giiltiges Bild zu entwerfen, das den verschiedenen 

topographischen und siedlungsgeschichtlichen Gegeben- 

heiten Rechnung tragen konnte.

130 Umgekehrt bedingt auch die bevorzugte moderne Bege- 

hung mittelhoher Lage in Almregionen einen verstarkten 

Fundanfall, so auch Pauli (Anm. 115) 858ff.

131 Zeigt sich zudem an ihrer vollstandigen Erhaltung (im 

Gegensatz zu Brucherzdepots, vgl. Stein 1976, 99), zu 

der Abzeichenfunktion der Schwerter siehe oben. In der 

Bildkunst der Hallstattzeit ist bei Beilen neben der iibli- 

chen Funktion im Kampf, Stary (Anm. 83) 17 ff. bes.

67 ff., eine gewisse religiose und soziale Bedeutung spiir- 

bar. Vgl. etwa den Kultwagen von Strettweg, ‘Mann mit 

Beil’. Etwa auch Prunkbeile aus Hallstatt, Grab 504, 

K. Kromer, Das Graberfeld von Hallstatt (1959) Taf. 94, 

2; 99, 2. - Vgl. auch szenische Darstellungen der Situlen- 

kunst, Lucke u. Frey (Anm. 109) Situla von Vace, Wett- 

kampf, 2. Fries, Taf. 73; Situla Magdalenska gora-Wien, 

Umzug, 1. Fries, Taf. 68.

132 Vgl. Torbriigge 1985, 17 f. - Die von W. A. v. Brunn 

geforderte ganzheitliche Betrachtung lafit sich allerdings 

nicht auf eine vereinfachende, einheitliche Deutung 

reduzieren, vgl. W. A. v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfun-
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ist dabei wohl wesentlich l33. Immerhin braucht man fur den Alpenraum nicht zu historischen Ganz- 

heitsthesen wie dem Einfall von Reitervolkern Zuflucht zu suchen, sondern kann anhand von Topogra

phic und Verkehrswegen sowie an extremen Wetter- und personlichen Strefisituationen die Motive iiber- 

denken, aus denen heraus die Niederlegungen erfolgten. Gegenstande, die lediglich verloren wurden, 

sind, da die Funde oft verlagert auftreten, nicht eindeutig zu bestimmen und von absichtlich deponier- 

ten zu unterscheiden. Einzelne Befunde lassen sich mit kulturellen Erscheinungen des Voralpenraums 

verbinden, insbesondere ist hier auf an markanten Gelandepunkten (Furten, Zusammenfltissen, Bau- 

men, u.a.) niedergelegte, unter Steinplatten geborgene und in Felsspalten versenkte Deponierungen zu 

verweisen134. Andersartige kultische Vorgange liegen fur Schachthohlen und Felsspalten vor, z.B. in 

Nordostbayern, aber auch in anderen KarstgebietenI35. Im Gegensatz zur Deponierung von Metallen 

an »naturheiligen« Platzen, an Verkehrswegen und Pafihohen werden hier ganzlich andersartige Vorstel- 

lungen sichtbar. Es zeigen sich rituelle Elandlungen Einzelner oder auch einer Gemeinschaft an festen 

Orten, in deren Mittelpunkt neben der Opferung von Sachgut und personlicher Habe Tier- und Men- 

schenopfer stehen136. Der nachweisbare rituelle Vorgang trennt solche Befunde von der Sitte, Sachgut an 

unterschiedlichen Orten zu hinterlegen. Dafi ahnliche Vorstellungen, allerdings nicht auf chtonische, 

sondern auf Berggottheiten bezogen, auch im Alpenraum existierten, zeigen deutlich die sog. Brand- 

opferplatze, die seit M. von Chlingensperg auf Berg (Brandopferplatz im Langackertai) in die Fachdis- 

kussion gelangten l37.

Wie die bekannte Quellfassung von St. Moritz138 nahelegt, in der mehrere Schwerter und ein Dolch ver- 

senkt wurden, gibt es im Alpenraum einen - wenn auch bescheidenen - Nachweis von Wasserkult139.

de der jiingeren Bronzezeit. Rdm.-Germ. Forsch. 29 

(1968) 219. 229ff. 239. - Ders., Eine Deutung spatbron- 

zezeitlicher Hortfunde zwischen Elbe und Weichsel. Ber. 

RGK 61, 1980, 94, 122ff. - H.-J. Hundt, Versuch zur 

Deutung der Depotfunde der nordischen jiingeren Bron

zezeit. Jahrb. RGZM 2, 1955, 95-140. - Zuletzt Hansen 

(Anm. 46) 161 ff.

133 Zur Geldfunktion s. Pauli 1985, 200f.

134 In den anschliefienden Regionen: zu Einzeldeponierun- 

gen in Felsspalten, vgl. Stein 1976 Nr. 64. 66. 207. 213. 

237. 326. 332. 353. 400(?). 404. 435. 466(?). 472(?). Auf- 

fallig ist die Beziehung zu zeitgleichem Opferbrauchtum 

in Hohlen und Felsspalten, die allerdings uber eine ande- 

re, zeitlich und regional unterschiedliche Gewichtung 

(Ha/Flt, UK) verfiigen. An Arbeiten dazu fehlt es nicht, 

u.a. Maier 1977, 21 ff. - Ders., Schachthohlen und Fels- 

tiirme als urgeschichtliche Opferplatze. Fiihrer z. arch. 

Denkmalern i. Deutschland 5 (1984) 204ff. - Schauer 

1981, 406ff. - D. Walter, Die Thiiringischen Hohlen und 

ihre holozanen Bodenaltertiimer. Weimarer Monogr. 

Ur.- Friihgesch. 14 (1985). - M. Moser, Schachthohlen als 

Kult- und Opferstatten. Die Hohle 19/1, 1968 unpagi- 

niert. - O. Kunkel, Die Jungfernhohle bei Tiefenellern. 

Miinchner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 5 (1955). - M. Ge- 

schwinde, Hohlen im Ith. Veroffentl. urgesch. Sammlg. 

Landesmus. Hannover (1988); die Interpretationen sind 

bei den oftmalig anthropophagen Resten vorgepragt. Zu 

Steinplatten auch Stein 1976, 24 Anm. 2.

135 Schachthohlenbefunde sind mir aus dem Alpenraum bis 

jetzt nicht bekannt geworden, die horizontale Tischofer- 

hohle bei Kufstein wurde immer wieder gegensatzlich 

interpretiert, vgl. O. Menghin u. W. KneuKl, Die Tischo- 

fer Hohle. Tiroler Heimatbl. 1942, 10-12. - Ebd. 1967, 

113-133. - W. Kneufil, Die alterbronzezeitlichen Funde 

der Tischoferhohle. Beitr. z. Urgesch. Tirols. Inns- 

brucker Beitr. z. Kulturwiss. 20, 1969, 39ff.

136 Ein betrachtliches Spektrum an unterschiedlichsten Vor- 

gangen von Sachopfern bis anthropophagen Riten zeigen 

die Kyffhauserhbhlen bei Bad Frankenhausen, Thiirin- 

gen, vgl. die eher schaurigen Bemerkungen G. Behm- 

Blankes, Hohlen, Heiligtiimer, Kannibalen. Archaologi- 

sche Forschungen im Kyffhauser (1958). Ahnlicher Vor

gange wird man auch bei der Fliegenhbhle und der Kno- 

chenhohle bei Skocjan, Istrien, gewahr. Wahrend die 

Fliegenhbhle zum Versenken von Sachgut der Urnenfel- 

derzeit diente, benutzte man die Knochenhohle in der 

Hallstattzeit fur Menschen- und Sachopfer, vgl. J. Szom- 

bathy, Altertumsfunde aus Hohlen bei St. Kanzian im 

bsterreichischen Kiistenlande. Mitt. Prahist. Komm. 

Osterr. Akad. 2, 1937, Iff.

137 M. v. Chlingensperg auf Berg, Der Knochenhiigel am 

Langacker und die vorgeschichtliche Herdstelle am 

Eisenbichl bei Reichenhall in Oberbayern. Mitt. Anthr. 

Ges. Wien 34, 1904, 53ff. - Kramer 1966, Iliff., bis jetzt 

sind allerdings erst selten Menschenopfer nachgewiesen, 

wie an den Knochenbrandanalysen des jiingerlatenezeit- 

lichen Brandopferplatzes vom Runggeregg bei Kastel- 

ruth deutlich wurde (frdl. Auskunft P. Gleirscher). Vor- 

bericht von E. Schubert, Ber. RGK 85,1985,275. - Ders., 

Denkmalpflege in Siidtirol 1984, 14f. Dazu fehlen vor- 

derhand die notwendigen Untersuchungen an anderen 

Stellen. Vgl. P. Gleirscher, Stilisierte Frauenfigiirchen aus 

Siidtirol und dem Trentino. Schlern 60, 1986, 178-193 

bes. 184 ff. - Zuletzt v. Uslar 1991, 81 f. - Zu Wallburgen: 

E. Schubert, Die vor- und friihgeschichtlichen Wallbur

gen Siidtirols. Ber. RGK 65, 1984, 5-17; abschliefiend 

ders., Die Wallburgen Siidtirols. In: v. Uslar 1991, 451- 

500.

138 J. Heierli, Die bronzezeitliche Quellfassung von St. 

Moritz. Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 9, 1907, 265 ff.

139 Vgl. Ruen, Graubiinden, Quellfund, zwei mittelstandige 

Lappenbeile. Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 13, 1911, 313.
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Bedeutsam scheint die eher auf Manner bezogene Pragung des Fundmaterials. Die Hbhenfunde belegen 

die Begehung alpiner Regionen und lassen an umherstreifende Jager und Hirten, daneben aber auch an 

Kupferprospektoren denken. Andererseits ist das Emporsteigen zum Zwecke der Opferung, etwa zu 

Besanftigung »wilder« Wetter- und Berggotter, nicht von der Hand zu weisen140. Die intensive bronze- 

zeitliche Besiedlung vieler Alpentaler141 macht zudem Verkehrswege deutlich (Alpenrheintal, Rhonetal, 

Oberhalbstein, Engadin, Eisack-Etschtal, Inntal, Salzachtal, usw.). Sowohl Verkehrslage als auch Boden- 

schatze diirften fur die intensive Besiedlung ausschlaggebend gewesen sein. Dafi es dadurch zu engen 

Kulturkontakten kam, liegt auf der Hand142. Brauchtum des Voralpenraumes kann durchaus eingewirkt 

haben; dennoch ist anzumerken, dafi das »Deponieren von Gegenstanden« eine durchaus allgemeingul- 

tige menschliche Handlungsweise zu alien Zeiten bleibt143. In den Alpen finden wir ein insgesamt ande- 

res Kulturbild. Im Vergleich mit dem Alpenvorland gibt es nur wenige Uberschneidungen im speziellen 

(Brandopferplatze) , allerdings viele Gemeinsamkeiten im allgemeinen Brauchtum (der Bezug zu Was

ser und besonderen Ortlichkeiten, bei Einzeldeponierungen oder im Depomeren an Verkehrswegen). 

Durch die in vielen Facetten erkannten Deponierungsgebrauche fassen wir also vermutlich ein allgemein 

im Alpenraum iibliches, allerdings im Zeitenwandel unterschiedlich geiibtes Brauchtum, Objekte in 

Hohenlagen zu deponieren. Den bedeutsameren Berggottheiten wurde anscheinend der Vorrang vor 

sonstigen Naturgottheiten gegeben.

Th. St.

- Ziircher 1982, 36 Nr. 158. - E. Penninger, Bronzezeit- 

liche Beile aus der Salzach und dem Raingrabenbach im 

Bezirk Hallein. Mitt. Ges. Salzburger Landeskde. 103, 

1963, 38ff. - Die Kartierungen von Torbriigge 1970 spa- 

ren den Alpenraum fast regelhaft aus. Daraus auf ein 

generelles Ausfallen von Gewasserfunden zu schlieBen, 

ist kaum anzunehmen. Soweit ersichtlich, hat man diese 

einfach noch nicht gesammelt. Dennoch sind sie kaum so 

haufig wie im Voralpengebiet. Aus dem Kt. Graubiinden, 

dessen Bodenfunde dank A. Ziircher leicht zuganglich 

sind, liegen vom ZusammenfluB von Vorder- und Hin- 

terrhein bei Tamins und Domat zwei FluBfunde, Ziircher 

1982 Nr. 49. 60, in der Talebene von Chur aus dem Rhein 

nur ein Gewasserfund, Ziircher 1982 Nr. 78, vor. Ahnli- 

ches deuten auch Gewasserfunde von der Hohe an, vgl. 

Davos-See Nr. 12. 13.

140 Gerade hinsichtlich kleinerer, heute unbekannter Weg- 

systeme sind sog. Ubergangsriten, etwa am Beginn einer 

Uberquerung oder eines Ganges ins Gebirge, nahezule- 

gen; bei FluEfunden anschaulich anhand volkskundlicher 

Brauche und Uberlieferung, Torbriigge 1970, 96 f. Anm. 

556; 117 Anm. 685.

141 Einen guten Uberblick vermitteln die Kartierungen bei 

v. Uslar 1991, 93-98 Karten 18-48.

142 Anhand von bronzezeitlichen Sachgruppen zwischen 

nordalpinem Gebiet und Poebene diskutiert: M. Primas, 

Zur Interpretation weitraumig verbreiteter Kulturele- 

mente in Norditalien und dem alpinen Gebiet wahrend 

der Jungbronzezeit. Jahresber. Inst. Vorgesch. Frankfurt 

a. M. 1975, 46 ff. Abb. 1. - Dies., Zur Problematik der 

bronze- und urnenfelderzeitlichen Kulturerscheinungen 

in der Zentralalpentalern. Ebd. 1974, 51 ff.

143 Vgl. Pauli 1985, 195 ff, bes. 200f. - Auch Torbriigge 1970, 

116ff. - So kennt auch ein jeder die Sitte, Miinzen in 

Brunnen zu werfen, ohne sich den Kopf iiber die Her- 

kunft dieser Handlungsweise zu zerbrechen; zum 

beriihmtesten vielleicht S. Schmiedli, Geschichte und 

Geschichten um romische Brunnen: Die Fontana di Tre

vi. Geschichte, Hist. Magazin Nr. 39, 1981, 48 f. Anhand 

der Gewasserfunde von Burlafingen und Nersingen zeigt 

Pauli 1987, 281 ff. bes. 309ff., exemplarisch die systema- 

tische, rituell bedingte Objektauswahl auch in nachkaro- 

lingischen Epochen auf.

144 N. Nieszery, Ein spatbronzezeitliches Griffplatten- 

schwert vom Typ Rixheim aus der Donau bei Giinzburg. 

Jahrb. Hist. Ver. Dillingen 1989, 92 f. Abb. S. 93, kartiert 

bronze-urnenfelderzeitliche Brandopferplatze nach Kra

mer 1966 Abb. 2 gegen Schwerter der Stufe Bz D aus 

Gewassern. Die feinchronologische Gewichtung der 

Brandopferplatze ist jedoch noch vollig unklar. Dennoch 

scheinen sich einzelne ‘Brauchtumskreise’ im Alpenvor

land zu iiberschneiden (Brandopferbrauchtum - Gewas- 

serbrauchtum).
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Liste 1

Hohen- (HF) und Pafifunde (PF) aus den Kantonen Graubiinden, Glarus und St. Gallen, 

dem Furstentum Liechtenstein und dem Land Vorarlberg

Kanton St. Gallen

1. Berschis, Rotherdplangg, 1120 m ii.M.

HF, Vollgriffmesser (SBz), 1989 beim Strafienbau 

gefunden, s.o.

2. Grabs, Alp Schlawitz, 1400-1700 m ii.M.

HF, Randleistenbeil (FBz/MBz). - Anz. Schweizer. 

Altkde. 8/30, 1897, 139. - Anz. Schweizer. Altkde. 

N.F. 3, 1902/1903, 258.

3. Grabs, Alp Bir, 1284m ii.M. (Abb. 11).

HF, Randleistenbeil (FBz/MBz), 30er Jahre beim 

Mistfiihren gefunden. - Jahrb. SGU 47, 1958/59, 159f. 

Abb. 14.

4. Mels, Vorderspina, 1240m ii.M.

HF, Griffdornmesser (SBz). - Anz. Schweizer. Altkde.

4. 1871, 236. - Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 4, 

1903/04, 5. - Wyss 1971 Abb. 5, 4.

5. Mels, Melseralp Cholschlag(?), 1500m ii.M.

HF, Mittelstandiges Lappenbeil (SBz), Fundumstande 

unsicher. - Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 4, 1903/04, 5.

6. Mels, Wallabiitz, Matthiitten, 1930 m ii.M.

HF, Griffangelschwert (SBz), unter einer Schieferplatte 

in 70cm Tiefe gefunden. - Frei 1966, 91 ff. 91 Abb. 4.

7. Sevelen, Wisliboden ob Alp Legi, 1200-1600 m ii.M. 

HF, Mittelstandiges Lappenbeil (MBz). - Jahrb. SGU 

41, 1951, 87.

Kanton Graubiinden

8. Bergiin, Turm, 1367 m ii.M.

HF(?), Armring (SBz), vor 1874 gefunden. - Jahrb. 

Hist.-Ant. Ges. Graubiinden 4, 1874, 8. - Antiqua 

(Ziirich) 1887, 3 Taf. 3 Fig. 5. - Heierli u. Oechsli 1903, 

14. - Jahrb. SGU 23, 1930, 46. - Frei 1966, 94f. - Ziir- 

cher 1982, 20 Nr. 10.

9. Bever, Zaffuns, Scheibenstand, 1770 m ii.M.

HF(?), Sichel (SBz), 1914 in der Nahe der abgegange- 

nen mittelalterlichen Siedlung Bever dadain gefunden. 

-Jahrb. SGU 12, 1919/20, 68. - Jahrb. SGU 14, 1922, 

41. - Anz. Schweizer. Altkde. 24, 1922, 148 ff. - Ziir- 

cher 1982, 20 Nr. 12.

10. Davos, Drusetschaalp, 1774m ii.M.

HF, oberstandiges Lappenbeil (SBz), 1889 beim Was- 

serleitungsbau gefunden. - Anz. Schweizer. Altkde. 

6/24, 1891, 478 f. - Heierli u. Oechsli 1903, 13 Taf. 1 

Fig. 7. - Ziircher 1982, 24 Nr. 43.

11. Davos, FluelapaB, 2283 m ii.M.

PF, Lanzenspitze (SBz), 1867 beim Strafienbau gefun

den. - Forrer 1887, 3-4 Taf. 3 Fig. 3. - Heierli u. 

Oechsli 1903, 13. - Ziircher 1982, 24 f. Nr. 44.

12. Davos, See, 1359 m ii.M.

HF(?), Griffzungenschwert (SBz), 1926 am abgesenk- 

ten Ufer des Davosersees gefunden. - Jahrb. SGU 31, 

1939, 161 f. - Jahrb. SGUF 54, 1968/69, 118f. - Ziir

cher 1982, 25 Nr. 45.

13. Davos, See, 1359 m ii.M.

HF(?), Lanzenspitze (SBz), 1972 am abgesenkten Ufer 

des Davosersees unter einem Stein gefunden. - J. 

Rageth, Arch. Schweiz 9, 1986, 2 ff.

14. Disentis, Faltscharidas, 1280 m ii.M.

HF, Griffplattendolch (MBz), in Hanglage 1932 am 

Weg nach der Alp Lumpegna gefunden. - Jahrb. SGU 

24, 1932, 28. - Ziircher 1982, 25 Nr. 46.

15. Disentis, Valleiserwald, 1362 m ii.M.

HF, Mohnkopfnadel (SBz), 1920 anlafilich eines Spa- 

zierganges am Ufer eines Wildbaches gefunden. - 

Jahrb. SGU 12,1919/20, 69. - Anz. Schweizer. Altkde. 

N.F. 24, 1922, 155 f. - Ziircher 1982, 25 Nr. 47.

16. Domat/Ems, Maiensassweg, iiber lOOOm.ii.M (?). 

HF, Mohnkopfnadel (SBz), 1948 gefunden. - Jahrb. 

SGU 42, 1952, 52. - Ziircher 1982, 25 Nr. 51.

17. Felsberg, Calandaabhang, 570 m ii.M.

HF, Tiillendolch (SBz), 1920 von einem Knaben auf 

einer steilen Gerdllhalde gefunden. - Jahrb. SGU 12, 

1919/20, 69f. - Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 30, 1928, 

147f. - Ziircher 1982, 26 Nr. 56.

18. Hinterrhein, Alte Landbrugg, 1600m ii.M.

HF(?), Lanzenspitze (Bz), 1934 bei der Rekonstrukti- 

on der alten Landbriicke gefunden, sekundar verla- 

gert. - Jahrb. SGU 26,1934, 27. - Ziircher 1982, 28 Nr. 

79.

19. Jenins, Padellbodeli, 730 m ii.M.

HF(?), Messerspitze (SBz), 1926 im Wegkies oberhalb 

des Dorfes gefunden. - Jahrb. SGU 18, 1926, 57. - 

Ziircher 1982, 29 Nr. 85.
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20. Klosters, Schlappiner Joch, uber Alpe Valcalda, 

2202 m ii.M.

PF, Lanzenspitze (FBz nach Wyss 1971), vor 1900 von 

einem Hirten gefunden. - Heierli u. Oechsli 1903, 24 f. 

-Vonbank 1966, 84-85.

21. Lostallo, Von, Kleiner Hiigel, 465 m ii.M.

HF(?), Randleistenbeil (FBz), 1883 auf der linken Tal- 

seite auf einem kleinen Hiigel gefunden. - Jahrb. SGU

22. 1930, 47 f. - Antiqua (Zurich) 2, 1884, 32 Taf. 6, 42. 

-Ziircher 1982, 29, Nr. 90.

22. Luziensteig, 713 m ii.M.

PF(?), zwei Nadeln, ohne genaue Fundortangabe. - 

Heierli u. Oechsli 1903, 26. - Ziircher 1982, 27 Nr. 66.

23. Miistair, Plaun de la Multa, Vai Mora, 1970 m ii.M. 

HF, Griffzungenmesser (SBz), auf der Oberflache 

einer Kalkschutthalde am Nordhang des Piz Mon Ata 

gefunden. - Jahrb. SGU 24, 1932, 29 Taf. 1 Abb. 1. - 

Ziircher 1982, 33 Nr. 130.

24. Parpan, Miihlebodeli, 1500 m ii.M.

HF, Schaftlochaxt (FBz-MBz), (SBz nach Nothdurfter 

1973), 1888 beim Leitungsgraben in der Nahe einer 

Quelle gefunden. - Anz. Schweizer. Altkde. 6/23, 

1890, 344 f. Taf. 22. - Heierli u. Oechsli 1903,14 Taf. 1.

- H. Notdurfter, Eine Streitaxt ostlicher Herkunft in 

der Lehrsammlung des Vinzentinums. Schlern 47, 

1973, 283 ff. - Ziircher 1982, 34 Nr. 133.

25. Poschiavo, Alp Griim, 2000 m ii.M.

HF, Mittelstandiges Lappenbeil (MBz), 1913 beim 

Bau der Berninabahn gefunden. - Jahrb. SGU 6,1913, 

75. - Ziircher 1982, 34 Nr. 139

26. Ramosch, Palii Lunga, Alp Discholas, 1900 m 

ii.M.

HF, Griffplattendolch (MBz), 1902 gefunden. - Jahrb. 

SGU 4, 1911, 103. - Wyss 1971 Abb. 4, 1; 9, 2. - Ziir

cher 1982, 35 Nr. 149.

27. Scuol, S-charl, Tamangur dadaint, 2115 m ii.M.

HF, Kugelkopfnadel (SBz), vor 1966 in einem Kuhtritt 

gefunden. - Ziircher 1982, 40 Nr. 189.

28. Sent, Muschna, 1680 m ii.M.

HF, Lanzenspitze (Bz), 1962 beim Wegebau gefunden.

- Wyss 1971, 134. - Ziircher 1982, 41 Nr. 191.

29. Silvaplana, Grupin(?), 1916m ii.M.

HF, Beil, ohne Randleisten, Typ (?) (Bz), 1910, 120- 

140 m uber der Strafie in einem ausgetretenem Pfad 

gefunden. - Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 14, 1912, 

264. - Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 15, 1913, 85. - 

Ziircher 1982, 42 Nr. 202.

30. Spliigen, Griini, 1485 m ii.M.

HF, Griffplattendolch (MBz), zwischen 1939-45 bei 

Aufraumungsarbeiten unter einem Steinhaufen gefun

den (Grab?). - W. Burkart, Jahrb. SGU 37, 1946, 54 

Taf. 7 Abb. 1. - Ziircher 1982, 42 Nr. 204.

31. St. Maria i.M., Rims Pitschen, 2490 m ii.M.

HF, Nadel mit geschwollenem, rippenverziertem Hals 

(MBz), 1962 beim Bau eines Jagdunterstandes gefun

den. - Ziircher 1982, 38 Nr. 171.

32. Stampa, Isola, Lej da Segl, 1820 m ii.M.

HF, Lanzenspitze (FBz), 1935 von einem Hirten auf 

der Halbinsel gefunden. - Jahrb. SGU 43, 1953, 71 f. - 

Ziircher 1982, 43 Nr. 209.

33. Sufers, Lai da Vons, 1890 m ii.M.

HF, Rollenkopfnadel (Bz), 1928 oberflachlich bei 

einer Wanderung gefunden. - V. Gessner, Ein neuer 

Biindner Fund aus dem Rheinwald. Ur-Schweiz 12, 

1948, 54f. Abb. 42. - Ziircher 1982, 43 Nr. 212.

34. Surin, Camiez, 1270 m ii.M.

HF, Lappenbeil (MBz-SBz), 1850 bei Werkstattenbau 

gefunden und weggeworfen. - Jahrb. SGU 27, 1935, 

32. - Ziircher 1982, 29 Nr. 92.

35. Tenna, Almeinhiitte, 1840 m ii.M.

HF, Lanzenspitze (Bz), 1908 am Weg nach Valendas 

gefunden. - Jahrb. SGU 1, 1908, 42. - Jahrb. SGU 2, 

1909, 75. - Jahrb. SGU 5, 1912, 126 f. - Ziircher 1982, 

45 Nr. 228.

36. Untervaz, Alp Salaz(?), (Untervazer Alp), 1750m 

ii.M.

HF, Lanzenspitze verziert (FBz nach Wyss 1971; Ziir

cher 1982), 1901 am Abhang des Calanda gefunden. - 

Heierli u. Oechsli 1903, 23. - Wyss 1971, 143 Abb. 3. 

- Ziircher 1982, 47 Nr. 244.

37. Untervaz, Alp Salaz(?), (Untervazer Alp), 1750m 

ii.M.

HF, Lanzenspitze unverziert (FBz nach Wyss 1971; 

Ziircher 1982), 1881 am Abhang des Calanda gefun

den. - Anz. Schweizer. Altkde. 4/14, 1881, 218. - For- 

rer 1887, 4-5. - Heierli u. Oechsli 1903, 23. - Wyss 

1971, 143 Abb. 3. - Ziircher 1982, 47 Nr. 244.

38. Untervaz, Planggen(?), Alp Cosenz, 1740 m ii.M.

HF, Griffplattendolch (FBz), 1892 gefunden. - Anz. 

Schweizer. Altkde. 7/26,1893, 200. - Heierli u. Oechs

li 1903, 23. - Ziircher 1982, 47 Nr. 246.

39. Vais, Safien, Tomiilpafi, 2412 m ii.M.

PF, Griffplattendolch (SBz), Vollgriffdolch (SBz), 

1869 von einem Hirten zusammen gefunden. - F. Kel

ler, Bronzegerathe im Gebirge von Graubiinden. Anz. 

Schweizer. Altkde. 1/3, 1870, 124 Taf. 10, 2-3. - Ziir

cher 1982, 37 Nr. 162.

40. Versam, Sclums, Alp da Razen, 1360 m ii.M.

HF, Randleistenbeil (FBz), vor 1887 gefunden. - For- 

rer 1887, 5. - Heierli u. Oechsli 1903, 8 Taf. 1 Fig. 4. - 

Ziircher 1982, 47 Nr. 251.
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Kanton Glarus Vorarlberg

41. Linthal, Alp Oberfrittenen, 1400m ii.M.

HF, Mittelstandiges Lappenbeil (MBz), beim Wegebau 

gefunden. - Jahrb. SGU 28, 1936, 42 f.

42. Linthal, Hoch Horn, 1600 m u.M.

HF, Schwertklinge (SBz?), zwischen 1860-70 auf 

einem Felskopf zwischen Ober- und Unterfrittenen 

gefunden. - Jahrb. SGU 30, 1938, 82.

43. Schwanden, Achslen, Schbnmahd, 1500 m u.M.

HF, Mittelstandiges Lappenbeil (MBz), im Herbst 

1928 bei Verbauungsarbeiten am Osthang des Glar- 

nisch gefunden. - Jahrb. SGU 20, 1928, 40.

Liechtenstein

44. Triesenberg, Alpe Siicka, 1400 m u.M. (Abb. 10).

HF, Lanzenspitze (SBz), 1963 bei Bergwanderung am 

Rande eines Pfades in 30cm Tiefe gefunden. - D. 

Beck, Fund einer Bronzelanzenspitze auf der Alp 

Siicka. Jahrb. Hist. Ver. Liechtenstein 53, 1964, 171 ff.

45. Triesenberg, Malbun, 1630m u.M. (Abb. 11).

HF, Randleistenbeil (FBz), 1977 in einem Seitental des 

Saminatals am Fahrweg nach Pradame gefunden. - 

Wyss 1978, 138, 141.

46. Alpe Grabs, Gauertal/Gampadelsbachtal, 2000 m 

u.M.

HF, Lanzenspitze (MBz), 1964 in Schutthalde unter- 

halb der 2186 m hohen .Mittagsspitze gefunden. - 

Vonbank 1966, 83 f.

47. Ziirs/Stutz, 1600 m u.M.

HF, Mittelstandiges Lappenbeil (MBz/SBz), 1899 

beim Bau der Flexensstrasse in 1 m Tiefe gefunden. - 

Vonbank 1966, 80.

48. Schesaschuttkegel, Gem. Burs, 1000m u.M.

HF, Lanzenspitze (Bz), 1959 am FuB des Tschenggla- 

plateaus gefunden. - Vonbank 1966, 88.

49. St. Gallenkirch, Gargellental, Alpe Vergalda, 

1450 m u.M. (Abb. 8).

HF, Lanzenspitze (SBz), Beim Wasserleitungsbau in 

Hanglage gefunden. - Vonbank 1966, 85 f. Abb. 5.

50. St. Gallenkirch, Alpe Valzifenz, Schlappiner Joch, 

2150m u.M.

PF, Lanzenspitze (SBz), 1883 von einem Hirten gefun

den. -Vonbank 1966, 84 f. - O. Menghin u.a., Die vor- 

geschichtlichen Funde Vorarlbergs. Osterr. Kunsttop. 

27 (1937) 14 Nr. 7.

Liste 2

Bronzezeitliche Hohen- und Pafifunde des Alpenraums

Schweiz

Kanton Bern

51. Aeschi bei Spiez, Kt. Bern, Oberlattreien, Ober- 

berg, ca. 1800 m u.M.

HF, Lanzenspitze (Bz). - O. Tschumi, Jahrb. Bern. 

Hist. Mus. 3, 1923, 15 o. Abb. - Wyss 1971 Nr. 29. 

Vom Rengglipafi (1822 m u.M.) latenezeitliche Lan

zenspitze.

52. Boltigen, Kt. Bern, Laubbeggallmi, ca. 950 m u.M. 

HF, Randleistenbeil (MBz), 1840 »auf einer Alp unter 

einer Baumwurzel« gefunden. - O. Tschumi, Urge- 

schichte des Kantons Bern [alter Kantonsteil]. Ein- 

fiihrung und Fundstatistik bis 1950 (1953) 224 Abb. 

80 Fig. 9.-Wyss 1971 Nr. 31.

53. Brienz, Kt. Bern, Chiiemad, 1800-2000m u.M.

HF, Dolchklinge (FBz), 1930 am Full eines Felsban- 

des oberhalb der Chiiemad westl. Axalp-Tschugel 

gefunden. - Jahrb. SGU 41, 1951, 76f. - Wyss 1971 

Nr. 28.

54. Eggiwil, Kt. Bern, Rothengrat, 949 m u.M. (Abb. 

11).

HF, Schaftlappenbeil (MBz). -Jahrb. SGU 36, 1945, 

51 Taf. VII, 1. - Wyss 1971 Nr. 25. - O. Tschumi, 

Jahrb. Bern. Hist. Mus. 24, 1945, 64.

55. Frutigen, Kt. Bern, Zinsmaadegg, 1700-1900 m 

u.M.

HF, Mittelstandiges Lappenbeil (MBz). - O. Tschumi, 

Urgeschichte des Kantons Bern [alter Kantonsteil], 

Einfuhrung und Fundstatistik bis 1950 (1953) 224 

Abb. 80, 9.

56. Guttannen, Kt. Bern, Pali Grimsel, Hospiz, 1900- 

1980m u.M.

PF, Schaftlochaxt (SBz?), bei den Bauten zum Kehr- 

plateau gefunden. -Jahrb. SGU 22,1930,107f. - Wyss 

1971 Nr. 42.

57. Guttannen, Kt. Bern, Pafi Grimsel, 2120m u.M.

PF, Absatzbeil (MBz), 1969 beim Kristallsuchen ca.
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50 m unterhalb der Pafihohe gefunden. - Wyss 1971 

Nr. 43. - J. Speck, Jahrb. SGUF 69, 1986, 245 f.

58. Lauenen, Kt. Bern, Chiietungel, Feifienalp, 1800m 

ii.M.

HF, Lanzenspitze (M-SBz), 1895 auf der Feifienalp am 

Ende des Simmentals an einer Ubergangssituation 

gefunden. - Jahrb. Bern. Hist. Mus. 35-36, 1955-56, 

242 f. Abb. 4. - Jahrb. SGU 46, 1957, 100 Taf. 121 B. - 

Wyss 1971, 32.

59. Meiringen, Kt. Bern, Briinigberg, Hausenstein, ca. 

670m ii.M.

PF (?), Dolch (MBz), aus einer Gerollhalde unterhalb 

des Husensteins. - O. Tschumi, Jahrb. Bern. Hist. 

Mus. 15, 1935, 50. - Wyss 1971, 54. - Primas u.a. 1992, 

236, 249 ff.

60. Schattenhalb, Kt. Bern, Alp Grindel, Imberg, 

2130m ii.M.

HF, Randleistenbeil (F-MBz), 1905 am Siidosthang 

einer Alpweide gefunden. - Jahrb. SGU 9, 1916, 63. - 

Anz. Schweizer. Altkde. N.F. 35, 1933, 188. - Wyss 

1971 Nr. 27.

61. -62. Schattenhalb, Kt. Bern, Chirchen, Pafi unter 

der Graienburg, 720 m ii.M.

PF, 2 Lanzenspitzen (Bz, Hortfund?). - G. de Bon- 

stetten, Recueil d’antiquites Suisses (Bern, Paris, Leip

zig 1855) 33, Taf. 11,2.- Wyss 1971, Nr. 41, Abb. 3, 9.

Kanton Uri

63. Attinghausen, Kt. Uri, Im Tritt, 1500 m ii.M.

PF, Lochhalsnadel (MBz), im Geroll, nahe des Sure- 

nenpasses im Engelberger Tai. - Jahrb. SGU 42, 1952,

51 f. Taf. 8 Abb. 7. - Ebd, 43,1953, 60. - Wyss 1971 Nr. 

53.

64. Spiringen, Kt. Uri, Wangiswald, 1530 m ii.M.

HF, Dolchklinge (MBz), unter einer Wettertanne in 

den Lbchern des darunterliegenden Felsen. - Jahrb. 

SGU 26, 1934, 28 f. - Wyss 1971 Nr. 24, die nahe gele- 

gene Klausenpafihohe nun als bronzezeitlich began- 

gen erwiesen: Primas u.a. 1992, 241 ff. (zu beachten 

auch Nr. 42 [Alp Oberfrittenen]).

Kanton Obwalden

65. Kerns, Kt. Obwalden, Melchsee-Frutt, Dampfels- 

matt, 1900 m ii.M.

HF, Randleistenbeil (FBz). - E. Scherer, Die vor- und 

friihgeschichtlichen Altertiimer der Ur-Schweizer. 

Mitt. Ant. Ges. Zurich 27, 1916, 203 Taf. I. - Wyss 

1971 Nr. 26.

66. Giswil, Kt. Obwalden, Chringenpafi, 1900 m ii.M. 

PF, Dolchklinge (MBz), 1929 von der PaBhohe, Seite 

Janzimatt geborgen. - Jahrb. SGU 22, 1930, 47 Taf. II 

Abb. 2. - Wyss 1971 Nr. 40; auf der nahen Meerlisalp 

nachgewiesene, bronzezeitliche Vegetationsanderung, 

vgl. Primas u.a. 1992, 244ff.

Kanton Wallis (Valais)

67.-69.  Grachen, Kt. Wallis, Hahnigalb, Pafi, 2160m 

ii.M. (Abb. 11).

PF, Lanzenspitze (SBz?), mittelstandiges Lappenbeil 

(MBz-SBz), Randleistenbeil (FBz), an verschiedenen 

Orten zu unterschiedlichen Zeiten bei Steinbruchar- 

beiten gefunden. - Jahrb. SGU 31, 1935, 65.

70. Salvan, Kt. Wallis, ‘Les Peutex’, 1200 m ii.M.

HF, im Foret de Triege in einer Felsspalte ein mittel

standiges Lappenbeil (MBz), vor 1883. - J. Heierli u. 

W. Oechsli, Urgeschichte des Wallis. Mitt. Ant. Ges. 

Zurich 24, 1896, 105 Taf. 1 Fig. 7. - Jahrb. SGU 32, 

1940/41, 82. - Wyss 1971 Nr. 34.

71. Vionnaz, Kt. Wallis, »sur la montagne«, ohne 

genauen Fundort.

HF (?), mittelstandiges Lappenbeil (MBz). - Anz. 

Schweizer. Altkde. N.F. 3, 1901, 224. - M. R. Sauter, 

Prehistoire du Valais. Vallesia 5, 1950, 15. - O. J. 

Bocksberger, L’age du Bronze en Valais et dans le Cha- 

blais vaudois (1964) 103 Fig. 26, 46.

72. Zermatt, Kt. Wallis, Riffelhorn, 2927 m ii.M.

HF, Dolch oder Lanzenspitze mit Dorn (Bz). - F. C. 

Grove, Ein Bronzefund auf dem Riffelhorn. Antiqua 

(Ziirich) 5, 1887, 12f. o. Abb. - Wyss 1971 Nr. 35.

Kanton Waadt (Vaud)

73. Ormont-Dessus, Vaud, Col de Mosses, 1445m 

ii.M.

PF, mittelstandiges Lappenbeil (MBz). - Anz. Schwei

zer. Altkde. 1/2, 1869, 36. - Jahrb. SGU 6, 1913, 74.

Kanton Tessin (Ticino)

74. Airolo, Kt. Tessin, Albingengo, ca. 1250 m ii.M.

HF mit Pafiwegbefund, Messerfrgm. (SBz), unpubli- 

ziert. - Wyss 1971 Nr. 52.

75. Bosco-Gurin, Kt. Tessin, Loc. Ritana, 1560 m 

ii.M.

HF, Dolchklinge (F-MBz). - P. Donati, Sull’ uso dei 

valichi alpini dal Gottardo al Bernina in epoca 

preromana. Riv. quaderni si numismatica e antichita 

classiche 1979, 131 ff. -v. Uslar 1991, 144.

76. Gerra-Verzasca, Kt. Tessin: 1600 m ii.M.

HF, Schaftlappenbeil (MBz-SBz). - Jahrb. SGU 5, 

1912, 118.-Wyss 1971 Nr. 20.
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Bundeslander Oberosterreich/Niederdsterreich

117. Griinau, BH Gmunden, Edlerkogel, 1914m ii.M. 

HF, mittelstandiges Lappenbeil (M-SBz), 1809 ostl. 

vom Almsee aufgefunden. - J. Reitinger, Die ur- und 

fruhgeschichtlichen Funde in Oberdsterreich (1968) 

120.

118. Grofiraming, BH Steyr-Land, Sonnberg, 899 m 

ii.M.

HF(?), Lanzenspitze (SBz), aus dem Jagdrevier Hint- 

stein am Sonnberg 1943/44 aufgefunden. - J. Reitinger, 

Die ur- und fruhgeschichtlichen Funde in Oberdster

reich (1968) 120.

119. Hallstatt, BH Gmunden, OO, Wiesberghaus, 

Ochsenkogel, ca. 2000 m ii.M. (Abb. 10).

HF, Lanzenspitze (SBz), 1974 in einer kleinen Felsen- 

nische am Ochsenkogel vom Hiittenwirt des Wies- 

berghauses gefunden. - Fundber. Osterreich 15, 1976, 

210f.

120. Hinterstoder, BH Kirchdorf, Schafboden, 1500m 

ii.M.

HF, Dolchklinge (MBz), 1903 aufgefunden. - J. Rei

tinger, Die ur- und fruhgeschichtlichen Funde in 

Oberdsterreich (1968) 190.

121. Obertraun, Krippenstein-Daumelkogl, BH 

Gmunden, OO, 1600 m ii.M. (Abb. 13).

HF, Vollgriffschwert (Bz B), im Schotter unter einer 

Felswand gefunden. - A. Mahr, Die prahistorischen 

Sammlungen des Museums zu Hallstatt. Mat. Ur- 

gesch. Osterreichs 1 (1914) 17 f. Taf. I, 22. - Wiener 

Prahist. Zeitschr. 1, 1914, 293.

122. St. Wolfgang, Schafberg, BH Gmunden, OO 

Feichtingegg, ca. 1262 m ii.M.

HF, Lanzenspitze (SBz), Zufallsfund des Revierjagers 

im Almboden in der Nahe des Munichsees. - F. Mor

ton, Arch. Austriaca 1, 1948, 90 ff.

123 A-B. Semmeringpafi, BH Neunkirchen, NO, 

985 m ii.M.

PF, mittelstandige Lappenaxt, Griffplattenschwert 

(SBz), Mehrstiickdepot(?), 1893 an der Semmering- 

bahn gefunden. - K. Willvonseder, Fundber. Oster

reich 3, 1948, 33. - P. Schauer, Die Schwerter in Siid- 

deutschland, Osterreich und der Schweiz I. PBF IV 2 

(Miinchen 1972) Nr. 428. - Mayer 1977, Nr. 656.

Bundeslander Steiermark / Karnten

124. Aussee, BH Liezen, Lahnfriedalm, 1345 m ii.M.

HF, oberstandiges Lappenbeil (SBz). - J. Szombathy, 

Mitt. Zentral-Komm. 3 Folge 4, 1905, 46 ff. Abb. 2.

125. -126. Aussee, BH Liezen, Konigreichalm, ca. 

1400 m ii.M.

HF, Schwert, Beil (Bz), verschollen. - W. Abrahamcik, 

Arch. Austriaca 42, 1967, 71. - W. Modrijan: Aus der 

Vor- und Friihgeschichte der Steiermark. In: Die Stei- 

ermark-Land-Leute-Leistung (Graz 1955) 85 f.

127. Lavantegg, BH Judenburg, Barntai, Koralpe, ca. 

1000m ii.M.

HF, Lanzenspitze (SBz), FU (?). - Kramer 1981, 193 

mit Lit.

128. Mautern, BH Leoben, Feistereralm, ca. 1300m 

ii.M.

PF(?), Lanzenspitze (SBz), FU(?). - W. Modrijan, 

Schild von Steier 6, 1956, 13. - Kramer 1981, 229.

129. Mitterndorf, BH Liezen, Rasselalm, ca. 1500 m 

ii.M.

HF, Vollgriffschwert (SBz), Beil und Sichel (Bz), 1948 

am ostlichen Dachsteinplateau an wohl verschiedenen 

Orten gefunden. - W. Modrijan, Schild von Steier 2, 

1953, 24-48, bes. 38 Anm. 24. - W. Abrahamcik, Arch. 

Austriaca 42, 1967, 68 ff. bes. 71.

130. Proleb, BH Leoben, Kletschachalpe, ca. 1000m 

ii.M.

HF, Lanzenspitze (SBz), beim Bau eines Giiterweges 

in exponierter Hohenlage gefunden. - Kramer 1981, 

229. - W. Modrijan, Schild von Steier 6, 1956, 14. - Bl. 

Heimatkde. 28, 1954, 84.

131. Pyhrrnpafi, BH Liezen, Steiermark, 985 m ii.M.

PF, mittelstandiges Lappenbeil (M-SBz), am Fub des 

kleinen Pyhrrnpasses nachst der Weinmeisteralm 

gefunden. - R. Pittioni, Urgeschichte des osterreichi- 

schen Raumes (1954) 813 Anm. 643. - J. Reitinger, Die 

ur- und fruhgeschichtlichen Funde in Oberdsterreich 

(1968) 396.

132. St. Michael, Polstersattel, BH Leoben, 1388 m 

ii.M.

PF, Depot (2 Sicheln, 1 oberstandiges Lappenbeil, 

SBz), im Herbst 1942 geborgen. - W. Modrijan, Schild 

von Steier 6, 1956, 12 f. Abb. - M. Primas, Die Sicheln 

in Mitteleuropa I. PBF XVIII 2 (Miinchen 1986) Nr. 

583-84. - Mayer 1977, Nr. 717. - Kramer 1981, 230f.

133. Stubalpe, BH Voitsberg, Meereshohe unbekannt. 

PF(?), mittelstandiges Lappenbeil (M-SBz), an der 

Pabstrabe gefunden. - W. Modrijan, Schild von Steier 

6,1956,14. - Kramer 1981, 277. - Mayer 1977, Nr. 571.

134. Thannhausen, BH Weiz, Ponigl am Zetz, 1050 m 

ii.M.

HF, Dolch (MBz), 1885 von einem Jager am Zetz 

gefunden. - Kramer 1981, 289. - v. Uslar 1991, 240.

135. Totes Gebirge, BH Liezen, Meereshohe unbe

kannt.

HF(?), Lanzenspitze (SBz), FU(?). - W Modrijan,
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Schild von Steier 6, 1956, 13. - Mus. Joanneum Inv.Nr. 

11.413.

136. Gmiind, BH Spittai a.d. Drau, Karnten, Atzen- 

bergeralpe, ca. 1900 m ii.M.

HF, mittelstandiges Lappenbeil (M-SBz), 1889 als 

Einzelfund auf der Atzenbergalpe oberhalb Gmiind 

aufgefunden. - K. Baron Hauser, Carinthia I 86, 1896, 

2. - L. Franz, Mitt. Anthr. Ges. Wien 61, 1931, 110. - 

Mayer 1977, Nr. 596.

137. Heiligenblut, BH Spittai, Molltal, Winkl, 1330 m 

ii.M.

HF/ PF, Lanzenspitze (SBz), 1974 bei Bauarbeiten in 

wohl sekundarer Lage im Hangschutt gefunden. - Vgl. 

Carinthia I 167, 1977, 19ff.

138. Hermagor, Gitschtal, BH Hermagor, Jadersdor- 

fer Ochsenalp, ca. 1500 m ii.M.

HF, Griffzungendolch (SBz), 1937 in einer Gerollhal- 

de oberhalb eines Weges aufgefunden. - Fundber. 

Osterreich 2, 1935-38, 234. - v. Uslar 1991, 255.

139. Millstatt, BH Spittai, Millstatter Alpe, ca. 2086 m 

ii.M.

HF, Lanzenspitze (Bz), 1924 als Einzelfund aufgefun

den. - Fundber. Osterreich 1, 1930-34, 4.

Slowenien

140-141. Belscica, Belscica, Alpe, ca. 1000m ii.M.

HF, Dolchklinge, Lanzenspitze (SBz), Einzelfunde 

von verschiedenen Stellen. - W. Schmid, Carniola 2, 

1909, 112 Abb. 1. - v. Uslar 1991, 366.

142. Jesenice, Dovska planina, 1476 m ii.M.

HF, oberstandiges Lappenbeil (SBz). - Varstvo Spo- 

menikov 8, 1962 (1961) 225 Taf. 9, 4. - v. Uslar 1991, 

366.

143. Lipanca, Alpe Lipanca, 1634 m ii.M.

HF, Dolchklinge (SBz), im Steingeroll der Alpe aufge- 

sammelt. - W. Schmid, Carniola 2, 1909, 126 Nr. 8. - v. 

Uslar 1991, 367.

Italien

Regione Lombardia, Piemonte, Vai d’Aosta

144. Castione, Prov. Bergamo, Monte della Presolano 

(1247m ii.M.), ca. 1000 m ii.M. (Abb. 13).

HF, Antennenschwert (SBz), 1881 in einer Felsaus- 

hohlung am Abhang des Mte. Presolano gefunden. - 

Sibrium 5, 1960, 103 Fig. 14, 1. - Bianco Peroni 

1978/79, 331. - v. Uslar 1991, 280.

145. Malciaussia, Prov. Torino, Colle dell’Autaret, 

3070 m ii.M.

PF, Griffplattendolch (MBz). - MemLinc 1876, 22 Taf.

11, 3. - Bianco Peroni 1978/79, 331.

146. Mompantero, Prov Torino, Rifugio Ca d’Asti, 

Mte. Rocciamelone, 2854 m ii.M.

HF, Lanzenspitze (SBz), 1983 am Siidhang des Mte. 

Rocciamelone auf einem Sporn oberhalb der Almwei- 

den gefunden. - Quad. Soprintendenza Arch. Piemon

te 3, 1984, 279.

147. Passo dell Spluga, Prov. Sondrio, 2215 m ii.M.

PF, Vollgriffmesser (SBz), Teichfund. - Sibrium 8, 

1964/66, 45 f. Fig. 1,3.- Bianco Peroni 1978/79, 331.

- v. Uslar 1991, 281.

148. Gran San Bernardo, Prov. Aosta, 2464 m ii.M.

PF, Rasiermesser (SBz), FU(?). - Mayer 1978/79, 185 

Nr. 12 mit ausf. Lit.

149. Piccolo San Bernardo, Prov. Aosta, 2188m ii.M.

PF, Vollgriffdolch (FBz), 1904 in einer Felsspalte ent- 

deckt. - Gallia Prehist. 4, 1961, 309 f. Fig. 9. - Mayer 

1978/79, 184 Nr. 6.

Regione Alto-Adige (Siidtirol) und Trentino

150. Brenner-PaE, Prov. Bozen, Sattelberg, 1169m 

ii.M.

PF, Lappenbeil (SBz). - Lunz 1974, 290 Nr. C, dl 1.

151. Eggental, Prov. Bozen, Meereshbhe unbekannt. 

HF(?), Lappenbeil (Bz). - Innerebner 1960, 374.

152. Gadental, Abtei, Prov. Bozen, Meereshbhe unbe

kannt.

HF(?), mittelstandiges Lappenbeil (SBz), vor 1830 

gefunden. - Innerebner 1960, 374.

153. Gais, Prov. Bozen, Plankensteineralpe, 1886m 

ii.M.

HF, Bronzeaxt (Bz). - Innerebner 1960, 374.

154. Gampenpafi, Unsere liebe Frau im Walde, Prov. 

Bozen, 1518 m ii.M. (Abb. 11).

PF, oberstandiges Lappenbeil (SBz), Nonsberg, 1891 

unterhalb der Pafihbhe gefunden. - Lunz 1974, 228 

Taf. 3, 1. - Zeitschr. Ferdinandeum 1892, 577 Taf. 6, 1.

- Innerebner 1960, 374.

155. Hauenstein, Seis am Schlern, Prov. Bolzano, Mee- 

reshbhe unbekannt (Abb. 13).

HF, Achtkantschwert (M-SBz), am Bergabhang unter

halb des Schlern gefunden. - Innerebner 1960, 374. - 

Bianco Peroni 1978/79, 331.

156. Jaufental, Gem Ratschings, Prov. Bozen, 1500- 

2000 m ii.M. (Abb. 8).

HF(?), endstandiges Lappenbeil (SBz/HA). - Lunz 

1974, 168. - G.-L. Carancini, Le asce nell’Italia conti

nentale II. PBF IX 12 (Miinchen 1984) Nr. 3688.
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157. Martelltal, Vintschgau, Prov. Bozen, Meereshohe 

unbekannt.

HF(?), mittelstandiges Lappenbeil (SBz), FU unbe

kannt. - Lunz 1974, 190f. Taf. 1, 8.

158. Meransen, Gitschberg, Gem. Miihlbach, Prov. 

Bozen, 2300 m u.M.

HF, Lanzenspitze (SBz), 1959 von Kindern im Gras- 

boden der Alm gefunden, Fundort mit Wegbezug 

(Jochweg nach Plunders). - H. Fink, Schlern 36,1962, 

98 f. Abb.

159. Monte Umes, Ums, Prov. Bozen, ca. 1000m u.M.

HF, Lanzenspitze (Bz), aus einer Felsspalte geborgen.

- Mon. Ant. 37, 1938, 116 Abb. 238. - Bianco Peroni 

1978/79, 331.

160. Prags, Pragsertal, Prov. Bozen, Meereshohe unbe

kannt.

HF(?), Beil (Bz). - Innerebner 1960, 374.

161. -162. Penser Joch, Prov. Bozen. 2211m u.M. 

(Abb. 11).

PF, mittelstandiges Lappenbeil (SBz), Randleistenbeil 

(FBz).-Mayer 1978/79,186.-Lunz 1974,168 Taf. 2, 3.

163. Pfitscher Joch, Prov. Bozen, 2100m u.M.

PF(?), Schalensteine (Bz?). - F. Haller, Schlern 22, 

1948, 464 f. - Mayer 1978/79, 186 Nr. 32.

164. Plunders, Prov. Bozen, 2500 m u.M. (Abb. 12).

PF(?), Griffplattendolch (MBz), Bronzelanzenspitze 

(Bz), in der Nahe der Eisbrugglocher unter Schutt 

gefunden. - Innerebner 1969, 374. - K. Mayr, Jahrb. 

Gesch. Kultur u. Kunst Bozen 1931-34, 2921.

165. Reschenpafi, Vintschgau, Prov. Bozen, 1508 m u.M. 

PF, oberstandiges Lappenbeil (SBz), »zu Reschen« 

aufgefunden (Pafihdhe?). - O. Menghin, Mitt. Anthr. 

Ges. Wien 41, 1911, 313. - Mayer 1978/79, 187.

166. Sellajoch, Prov. Bozen, 2218 m u.M.

PF, Lanzenspitze mit Holzschaftresten (Bz). - Lunz 

1973, 71. 86 Taf. 8, 3. - Mayer 1978/79, 187.

167. Stritzon Joch, Gem. Moos, Prov. Bozen, Passeier- 

tal, 2230 m u.M.

PF, endstandiges Lappenbeil (SBz/Ha), 1840 auf den 

Almboden gefunden. - Pittioni 1931, 11. - Lunz 1974, 

193f.

168. Terragnolo, Prov. Trento, Passo della Borcola, 

1200m u.M.

P/HF(?), endstandiges Lappenbeil (SBz), um 1900 

aufgefunden. - Lunz 1974, 227. - Bianco Peroni 

1978/79, 331. -v. Uslar 1991, 337.

169. Troj Pajan, Groden, BH Bozen, ca. 1000 m u.M.

HF, Vollgriffdolch (FBz), gefunden unter dem Palest- 

berg bei St. Jakob. - Mon. Ant. 37, 1938, 116 Abb. 

238. - Bianco Peroni 1978/79, 331. - Innerebner 1960, 

374.

Regione Veneto-Friuli

170. Vai di Non I Nonsberg, Prov. Bozen, Meereshohe 

unbekannt (Abb. 13).

HF(?), Antennenvollgriffschwert (SBz), von einem 

Bergabhang, sonstige Fundumstande unbekannt. - 

Bianco Peroni 1978/79, 331. - V. Bianco Peroni, Die 

Schwerter in Italien. PBF IV 1 (Miinchen 1970) Nr. 

336.

171. Monte Travesio, Prov. Pordenone, ca. 700 m u.M. 

HF, oberstandiges Lappenbeil (SBz), aus einem Stein- 

bruch auf einem unbekannten Berg bei Travesio, am 

Alpenrand. - Not. Scavi Ant. 1906, 429 Abb. 5. - 

Bianco Peroni 1978/79, 331. - v. Uslar 1991, 363.

172. Monte Taivena, Prov. Belluno, ca. 1000 m u.M.

HF, 2 oberstandige Lappenbeile (SBz-HaC), zusam- 

men in einer Berghbhle gefunden. - Bianco Peroni 

1978/79, 331. - G. L. Carancini, Le asce nell’Italia con

tinentale II. PBF IX 12 (Miinchen 1984) Nr. 3582. 

3707.-v. Uslar 1991, 355.

173. Monte Tesoro, Prov. Verona, Meereshohe unbe

kannt (Abb. 14).

HF, Griffzungenmesser (SBz), FU(?). - Bianco Peroni 

1978/79, 331. - V. Bianco Peroni, Die Messer in Itali

en, PBF VII 2 (Miinchen 1976) Nr. 23.

Frankreich

174. Avan^on, Dep. Hautes Alpes, Batie-Neuve, 

1005 m ii.M.

HF(?), Depot (4 Vollgriffdolche, 3 Randleistenbeile, 

FBz), zwischen 1932 u. 1955 bei Bauarbeiten unter 

einem Granitblock auf dem Plateau Taburles gefun

den; eine Nachgrabung bestatigte den Verdacht auf ein 

Depot. - Courtois 1960, 49ff. Fig. 1-5. - M.-B. Char- 

denoux u. J.-C. Courtois, Les haches dans la France 

Meridionale. PBF IX 11 (Miinchen 1979) Nr. 173-176.

175. Col de Cabre, La Beaume, Dep. Hautes Alpes, 

1180m ii.M. (Abb. 11).

PF, loffelfbrm. Randleistenbeil, Typ Lausanne I, beim 

Bau des Eisenbahntunnels gefunden. - Courtois 1960, 

59f. - M.-B. Chardenoux u. J.-C., Courtois, Les 

haches dans la France Meridionale. PBF IX 11 (Miin

chen 1979) Nr. 237. - Mayer 1978/79, 184.

176. Col de Haute Alpes, Dep. Hautes Alpes.

PF, Trompetenkopfnadel (MBz). - Mayer 1978/79,

134



184. - F. Audouze u. J.-C. Courtois, Les Epingles du 

Sud-Est de la France. PBF XIII 1 (Miinchen 1970) 

Nr. 9.

177. Benevent en Champsaur, La Loubiere, Dep. Hau- 

tes Alpes, 1320 m ii.M.

HF(?), Depotfund mit Pafiwegbezug (SBz, Osenringe, 

Radanhanger, Blechbuckel, Phalere, Giirtelkette mit 

Anhangern, Armring). - Courtois 1960, 77 ff.

178. Guillestre, »Combe de Pegier«, Dep. Hautes 

Alpes, 1300 m ii.M.

HF(?), Depotfund mit Pafiwegbezug, (SBz, Armring, 

Phalere, Giirtelkette mit Anhangern), an Pafiweg.—J.- 

C. Courtois, Nouvelle parure de la fin de 1’Age du 

Bronze decouverte dans les Hautes Alpes. Bull. Soc. 

Prehist. Fran^aise 57, 1960, 164 ff.

179. Manteyer, Dep. Hautes Alpes, fiber 1000 m ii.M. 

(Abb. 11).

HF(?), Mehrstiickdepot (oberstandiges Lappenbeil 

mit Ose, Tiillenmeifiel, SBz), FU? - Courtois 1960, 67 

Fig. 20, 2-3. - M.-B. Chardenoux u. J.-C. Courtois, 

Les haches dans la France Meridionale. PBF IX 11 

(Miinchen 1979) Nr. 772. 1520.

180. Reallon, Dep. Hautes Alpes, ca. 1300m ii.M.

HF(?) Depotfund mit Pafiwegbezug, (SBz, Giirtelket

te mit Anhangern, Osenringe mit/ ohne Anhangern). 

- Courtois 1960, 89-100.

181. Saint Pons-en-Ubaye, Dep. Basses Alpes, fiber 

1000m ii.M.

HF(?), Randleistenbeil (FBz). - Courtois 1960, 66 Fig. 

18, 1.

182. Saint Veran, Dep. Hautes Alpes, fiber 1000m 

ii.M. (Abb. 11).

HF, oberstandiges Lappenbeil mit Ose (SBz). - Cour

tois 1960, 67 Fig. 19, 4. - M.-B. Chardenoux u. J.-C. 

Courtois, Les haches dans la France Meridionale. PBF 

IX 11 (Miinchen 1979) Nr. 767.

183. Villar-d’Arene, La Grave, Dep. Hautes Alpes, 

2000m ii.M.

HF, Depot (SBz), Armreifen, Anhanger, Beile, Lan- 

zenspitze, Halsreif, Schwertfragmente, figiirl. 

Schmuck, 1966 auf der Flur »Casse Rousse« an der 

Nordflanke des Bergmassivs »Meije« entdeckt. - J.-C. 

Courtois, Decouvertes archeologiques de 1’Age du 

Bronze et de 1’Age du Fer dans les Hautes-Alpes 1955- 

67. Bull. Soc. Etudes Hautes-Alpes 1968, 3Iff.

Nachtriige:

Frankreich und Italien

184. Aussois, Dep. Savoie , 1489 m ii.M.

HF, Beil (Bz), 1949 aufgelesen. - Combier 1972, 61.

185. Le Pas de 1’Echelle, Saleve, Dep. Haute Savoie.

PF, Plattenkopfnadel (MBz). - Mayer 1978/79, 186. - 

F. Audouze u. J.-C. Courtois, Les Epingles du Sud-Est 

de la France. PBF XIII 1 (Miinchen 1970) Nr. 112.

186. Feissons sur Salins, Moutiers, Dep. Savoie, ca. 

1000 m ii.M.

HF(?), Vollgriffdolch (FBz). - J.-C. Courtois, Gallia 

Prehist. 3, 1960 Carte A Fig. 15, 1.

187. Fontcouverte la Toussuire, Dep. Savoie, 1800 m 

ii.M.

HF, Lanzenspitze (Bz), auf der Hochebene Toumere 

aufgefunden. - Combier 1972, 67.

188. Jarrier, Dep. Savoie, 1082 m ii.M.

HF, Nadel mit konischem Zylinderkopf (SBz), im 19 

Jh. entdeckt. - Combier 1972, 70. - F. Audouze u. J.- 

C. Courtois, Les Epingles du Sud-Est de la France. 

PBF XIII 1 (Miinchen 1970) Nr. 46.

189. Moutier, Dep. Savoie, 479 m ii.M.

HF(?), mit Pafiwegbezug, Lanzenspitze (Bz), gebro- 

chen, beim Strafienbau auf einem alten Pafiweg gefun- 

den. - Combier 1972, 71 ff.

190. -191. St. Jean Maurienne, Pontmafrey, Dep. 

Savoie, 496 m ii.M.

HF(?), Kegelkopfnadel (MBz), Trompetenkopfnadel 

mit geschwollenem Hals (MBz, ohne genaue FU), 

beim Strafienbeu im Vallee de St. Jean de Maurienne an 

einem Pafiweg gefunden. - Combier 1972, 74. - F. 

Audouze u. J.-C. Courtois, Les Epingles du Sud-Est 

de la France. PBF XIII 1 (Miinchen 1970) Nr. 13. 96.

192. St. Sorlin, St. Jean de Maurienne, Dep. Savoie, ca. 

1600m ii.M.

HF, 2 Armreifen (Bz), auf der Hochebene von Sorlin 

gefunden. - Combier 1972, 76.

193. St. Jean de Belleville, Dep. Savoie, ca. 1100m ii.M. 

HF(?), Armreif (Bz), beim Strafienbau gefunden. - 

Combier 1972, 74f.

194. St. Sulpice, Le Motte Servolex, Dep. Savoie, 

1003 m ii.M.

HF, Randleistenbeil (FBz), 1904 an der Bergflanke 

gefunden. - Combier 1972, 77. - M.-B. Chardenoux u. 

J.-C. Courtois, Les haches dans la France Meridiona

le. PBF IX 11 (Miinchen 1979) Nr. 144.

97. Vais, Wilder See, Gem. Miihlbach, Prov. Bozen, 

2538 m ii.M.

HF, endstandiges Lappenbeil (Typ Algund). - Bianco 

Peroni 1978/79, 330. - Lunz 1974, 166 Taf. 6, 4. - 

v. Uslar 1991, 312.
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98.-99. Tuxer Joch, Tirol, Sudtirol (Italien), 2340 m

ii.M.

PF, Lanzenspitze (Bz) u. Lochhalsnadel (MBz), 1890 

in einem Fuchsbau unter einem Felsen aufgefunden. - 

K. Willvonseder, Die mittlere Bronzezeit in Oster- 

reich (1937) 393 f. Taf. 55, 1. - Pittioni 1931, 110. - O. 

Menghin, Schlern 3, 1921, 365 ff. 31.

195. Stilfser Joch, Prov. Bozen, ca. 2000 m ii.M.

PF, endstandiges Lappenbeil (SBz/Ha), vom Pafiweg 

aus dem Tramentanbach. - Bianco Peroni 1978/79, 

331. - G.-L. Carancini, Le asce nell’Italia continentale 

II. PBF IX 12 (Munchen 1984) Nr. 3610. - Lunz 1974, 

189 Taf. 6,7.

Liste 3

Endbronzezeitliche-friihhallstattische, ostalpine-oberitalische Bronzebeile 

aus Hbhen-, Siedel-, Einzel-, Depot- und Grabfunden

Osterreich 

(Numerierung nach Mayer 1977)

1. St. Gallenkirch, Alpe Vergalda. - Vonbank 1966, 84 

Abb. 3.

2. Hallstatt, Grab 544 (Nr. 794).

3. Hallstatt, Grab 219 (Nr. 796).

4. Hallstatt, Graberfeld (Nr. 798).

5. Hallstatt, Grab 448 (Nr. 804).

6. Hallstatt, Tandlbiihel, Einzelfund (Nr. 806).

7. Hallstatt, Graberfeld (Nr. 810).

8. Hallstatt, Grab 795 (Nr. 815).

9. Hallstatt, Grab 317 (Nr. 816).

10. Hallstatt, Grab 195 (Nr. 827)

11. Hallstatt, (Siedlungs- und Streufund) (Nr. 824).

12. Hallstatt, Graberfeld(?) (Nr. 826).

13. Hallstatt, Grab 574, Ha Di (Nr. 829).

14. Hallstatt, Grab 607 (Nr. 842).

15. Hallstatt, Einzelfund (Nr. 845).

16. Hallstatt, Grab 702 Ha Di (Nr. 846).

17. Hallstatt, Grab 496 (Nr. 876).

18. Hallstatt, Graberfeld (Nr. 877).

19. Kras, Krasgraben, Moorfund (Nr. 795).

20. Forst, Weifibachtal, Depot, Tiillenbeil, Lappenbeil, 

Lanzenspitze, Griffdornmesser (Nr. 797).

21. Miihlbach am Hochkbnig, Einbdberg, Siedlungs- 

fund (Nr. 799).

22. Graz, Joanneumgrund (Nr. 800).

23. Bad Goisern, Einzelfund (Nr. 801).

24. Pollauberg, Hartberg, Einzelfund (Nr. 802).

25. Burgstall, Hochschusterwald, Hgl. 3 (Nr. 803).

26. Mantrach, Leibnitz, Precklwald, Einzelfund (Nr. 

805).

27. Gleinstatten, Forstwald Hgl. 17 (Nr. 807).

28. St. Michael(?), Einzelfund (Nr. 808).

29. Fundort unbekannt (Nr. 809).

30. Umgebung von Klagenfurt, Einzelfund (Nr. 811).

31. Stillfried, Depotfund von 1895 (Nr. 812).

32. Frog, Rosegg, Grabhugel K/1884 (Nr. 813).

33. Frog, Rosegg, Grabhugel (Nr. 817).

34. Frog, Rosegg, Hgl./Parz. 1458, Brandbestattung 

(Nr. 818).

35. -36. Frog, Rosegg, wohl aus Graberfeld (Nr. 819- 

20).

37. Frog, Rosegg, Graberfeld (Nr. 830).

38. Frog, Rosegg, Grabhugel 1/1884 (Nr. 841).

39. Frog, Rosegg, Parzelle 1066/Hgl. 10, Brandbestat

tung (Nr. 844).

40. Zederhaus (Nr. 116).

41. Klein-Klein(?), Leibnitz, Graberfeld.

42. Klein-Klein, Hartnermichelkogel, Hgl. 1 (Nr. 836).

43. ‘Flavia Solva’, Leibnitz, Einzelfund (Nr. 821).

44. Schonberg, Niederwblz, Murau, Depotfund (Nr. 

822-823, 855-863).

45. Scharnitzen, Villach, Einzelfund (Nr. 825).

46. Bad Aussee, Liezen, Koppenwald, Einzelfund (Nr. 

828).

47. ‘Anger-Birkfeld’, Umgebung, angekauft, Depot

fund (?), 2 Lappenbeile, 1 Tiillenbeil (Nr. 831-832).
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48. Uttendorf i. Pinzgau, Grab 3/1962 (Nr. 833).

49. Uttendorf i. Pinzgau, Grab 2/1962 (Nr. 834).

50. Uttendorf i. Pinzgau, Neufunde aus Grabern seit 

1977. - Vgl. F. Moosleitner, Das hallstattzeitliche Gra- 

berfeld von Uttendorf im Pinzgau. Archaologische 

Forschungen in der Nationalparkregion Hohe Tauern 

(1992) 30ff. Abb. 26, 9-10, Abb. 27. - Ausstellungskat. 

Zell am See, Salzburg (1992).

51. Bischofshofen, Gotschenberg, Siedlungsfund (Nr. 

835).

52. Bischofshofen, Pestfriedhof, aus den noch grbfi- 

tenteils unpublizierten Grabermaterialien auch bron- 

zene Lappenbeile. - Vgl. A. Lippert u. G. Tomedi, Ein 

hallstattzeitliches Graberfeld am Pestfriedhof in Bi

schofshofen. Arch. Korrbl. 16, 1986, 427-440 bes. 431.

53. Leoben- Waasen, Einzelfund (Nr. 838).

54. Odensee, Bad Aussee, Liezen (Nr. 839).

55. Treffelsdorf, Klagenfurt, Depot unter einem Stein 

(Nr. 843, 874-75).

56. Wbrschach, Liezen, Einzelfund (Nr. 847).

57. Trossing, Radkersburg, Depotfund (Nr. 848).

58. -59. Stein, Jauntal, Volkermarkt, 2 Lappenbeile, 

wohl kein Depot (Nr. 849, 851).

60. Werfen-Markt, St Johann, Einzelfund 1890 (Nr. 

850).

61. Graz, Opernkanal, Einzelfund 1970 (Nr. 852).

62. Graz, Triesterstrafie, Einzelfund (Nr. 854).

63. Fundort, unbekannt, Landesmus. Bregenz (Nr. 

853).

64. Wildon a.d. Mur, Leibnitz, Depotfund, 10 Beil- 

fragmente (Nr. 864-73).

65. Gosslerberg, Wolfsberg, Einzelfund in einer Fels- 

kluft (Nr. 878).

66. Premstatten, Graz, Einzelfund (Nr. 879).

Nachtrdge 227-247, 269 und 273 am Ende der Liste 3.

Slowenien und Kroatien

67. Germ, Hiigel III, Grab 1. - F.-E. Barth, Die hall- 

stattzeitlichen Grabhiigel im Bereiche des Kutscher 

bei Podsemel (Slowenien). Antiquitas 5 (Bonn 1969) 

123 Taf. 31, 1.

68. Maribor, Mariborski otok bei Kamnica, am Ufer 

der Drau gefunden, Depotfund(?). - 2 Lappenbeile, 5 

eiserne Lanzenspitzen, andere verschollene Objekte. - 

B. Terzan, Starejsa zelezna doba na Slovenskem Stajer- 

skem. Kat. in Monogr. 25 (1990) 343 f. Taf. 69, 1-2.

69. Sesce-Grize, Celje, Graber(?), verziertes, bronze- 

nes Lappenbeil. - Vgl. Terzan a.a.O. 353 ff. Taf. 78, 18.

70. Vrhe, Slovenj Gradec, 1909 im Wald gefunden, 

Einzelfund. - Terzan a.a.O. 370f. Taf. 83, 8.

71. Legen, Slovenj Gradec, Bronzebeil mit Schlagmar- 

ke aus Grabfund. - S. Pahic, Najstarejsa zgodovina 

koroske krajine. 720 let Raven na Koroskem (1968) 6- 

55 bes. 46 f. - K. Vinski-Gasparini, Grupa Martianec- 

Kaptol. In: Praistorija Jugoslovenskih zemalja V 

(1987) 188ff. Taf. 11, 5.

72. Selci Petrijevacki (Gem. Valpovo, Osijek), Hort- 

fund, Sicheln, Nadel, Meifiel. - K. Vinski-Gasparini, 

Kultura polja sa zarama u sjevernoj hrvatskoj. Die 

Urnenfelderkultur in Nordkroatien (1973) 218 Taf. 

107, 8, jiingere Urnenfelderkultur (Phase IV).

73. Vace, unpubliziert im Inst. Wien. - Nach B. 

Terzan, Starejsa zelezna doba na Slovenskem Stajer- 

skem. Kat. in Monogr. 25 (1990) Taf. 227.

74. Trzisce, Waffendepot, 3 Bronzebeile, eines verziert. 

- M. Gustin, Notrasjska. K Zacetkom zelezne dobe na 

severnem Jadranu. Zu den Anfangen der Eisenzeit an 

der nbrdlichen Adria. Kat. in Monogr. 17 (1979) 69 

Taf. 29-35.

75. Prestranek, Notrajanska, Einzelfund(?), Bronze

beil. - Gustin a.a.O. 65 Taf. 2, 9.

76. Skocjan, Fliegenhbhle. - 2 bronzene Lappenbeile, 

Versenkungs-Opferfunde. - J. Szombathy, Altertums- 

funde aus Hohlen bei St. Kanzian im osterreichischen 

Kiistenlande. Mitt. Prahist. Komm. Osterr. Akad. 2, 

1912, 127-190 Fig. 52-53.

77. Most na Soci, Grab 3299, Doppelbestattung(?), 

verziertes Bronzebeil. - C. Marchesetti, I castellieri 

preistorici di Trieste e della regione Giulia (1903) Taf. 

17, 22. - A. Boiardi in: Preistoria del Caput Adriae. 

Mostra Trieste 1983 (Udine 1983) 185 Fig. 52.

78. -79. Smarjeta, wohl aus Grabfunden, 2 Bronzebei

le. - V Stare, Prazgodovina Smarjete. Kat. in Monogr. 

10 (1973) 65 Nr. 55-56 Taf. 10, 1-2.

Nachtrdge 239 und 266 am Ende der Liste 3.

Italien

(Numerierung nach G.-L. Carancini, Le asce nell’Italia con

tinentale II. PBF IX 12 [Miinchen 1984])

80. Pozzuolo del Friuli, Tomba 10/82, Bronzebeil, ver

ziert. - S. Vitri, Preistoria del Caput Adriae (1983) Taf. 

49, 1.
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81. Pozzuolo del Friuli, Streufund vom Graberfeld. - 

Vitri a.a.O. Taf. 49, 8.

82. Aquileia, Prov. Udine, Einzelfund(?) (Nr. 3540).

83. Aquileia, Prov. Udine, Fundumstande(?), zusam- 

men mit einer Lanzenspitze (Nr. 3623), Depot(?).

84. -87. Bologna, San Francesco 1877, Depotfund (Nr. 

3541,3556, 3617,3645).

88. Ardea, Santa Lucia, Prov. Roma, Depot (Nr. 3542).

89. Campi Neri di Cles, Prov. Trento, Einzelfund(?) 

(Nr. 3543).

90. Campi Neri di Cles, Prov. Trento, Einzelfund(?) 

(Nr. 3579).

91. Este, Prov. Padova, territorio padovano, Tomba 32, 

Brandgrab, Dragofibel (Nr. 3544).

92. Este, Prov. Padova, o Ponso, aus dem Graberfeld 

(Nr. 3548).

93 Este, Prov. Padova, Casa di Ricovero, Tomba 236 

(Nr. 3549).

94. Este, Prov. Padova, Randi, Tomba 14, Brandgrab 

(Nr. 3552).

95. Este, Prov. Padova, Bortoloni, Tomba 49 (Nr. 

3566, 3576, 3661).

96. Este, Prov. Padova, Pela, Tomba 5, Brandgrab (Nr. 

3577).

97. Este, Prov. Padova, o Ponso, aus dem Brandgra- 

berfeld (Nr. 3694).

98. Este, Prov. Padova, Alfonsi, Brandgrab 13 (Nr. 

3696).

99. Este, Prov. Padova, aus der Umgebung, Grab

fund^) (Nr. 3695).

100. Este, Prov. Padova, Franchini, Brandgrab 26 (Nr. 

3699).

101. Este, Prov. Padova, Roneghetto, Einzelfund(?), 

Feuchtbodenfund (Nr. 3700, 3669).

102. Este, Prov. Padova, Umgebung Grabfund(?) (Nr. 

3701).

103. Este, Prov. Padova, territorio padovano, Fund

umstande unbekannt (Nr. 3703).

104. Este, Prov. Padova, Candeo, tomba 302, Brand

grab (Nr. 3658).

105. Este, Prov. Padova, Casa di Ricovero, aus dem 

Brandgraberfeld (Nr. 3655).

106. Este, Prov. Padova, wohl aus Brandgrab (Nr. 

3656).

107. Este, Prov. Padova, aus dem Gebiet, Fundum

stande unbekannt (Nr. 3580).

108. Este, Prov. Padova, aus dem Gebiet, Fundum

stande unbekannt (Nr. 3570).

109. Este, Prov. Padova, Umgebung, Fundumstande 

unbekannt (Nr. 3557).

110. Este, Prov Padova, Casa di Ricovero, Grab 232 

(Nr. 3627).

111. Este, Prov. Padova, Casa di Ricovero, aus dem 

Graberfeld (Nr. 3628).

112. Este, Prov. Padova, Capodaglio, Tomba 35 (Nr. 

3686).

113. San Quirino, Prov. Pordenone, Einzelfund (Nr. 

3553).

114. San Quirino, Prov. Pordenone, Einzelfund bei 

Erdarbeiten (Nr. 3624).

115. Mezzolago, Prov. Trento, Einzelfund(?).

116. Premariaccio, Prov. Udine, Einzelfund (Nr. 

3555).

117. Castel Porpetto, Prov. Udine, Einzelfund(?) (Nr. 

3558).

118. Pfalzen, Prov. Bolzano, Einzelfund unter mehre- 

ren Steinen (Nr. 3560).

119. Padova, Prov. Padova, Einzelfund(?) (Nr. 3561).

120. Padova, Prov. Padova, Tomba »del re«, Brandgrab 

(Nr. 3568).

121. Padova, Prov. Padova, Via Tiepolo, Tomba »dei 

vasi borchiati« (Nr. 3663).

122. Padova, Prov. Padova, Via Tiepolo (Nr. 3690).

123. Provincia di Treviso, aus dem Fufibett des Sile, 

Flufifund (Nr. 3562).

124. Stanghella, Prov. Padova, Einzelfund(?) (Nr. 

3563).

125. »Umgebung von Dimaro«, Prov. Trento, Einzel- 

fund(?) (Nr. 3565).

126. -129. Montebelluna, Prov. Treviso, Einzelfund(?) 

(Nr. 3567, 3572-73, 3662).

130.-131. Montebelluna, Prov. Treviso, tomba 8, 

Brandgrab (Nr. 3652-53).

132. San Quirico, Prov Vicenza, Einzelfund (Nr. 

3571).

133. Umgebung von Verucchio, Prov. Forli, Einzel- 

fund(?) (Nr. 3574).

134. -142. Kaltern, Prov. Bozen, Depotfund, vor 1865. 

- Faleren, Lanzenspitzen, 2 Situlen, Meifiel (Nr. 3575, 

3622, 3648, 3680-82, 3689, 3702, 3705).

143. Prov. Trento, Fundumstande unbekannt (Nr. 

3578).
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144.-145. Monte Taivena, Prov. Belluno, HF. - 2 Lap- 

penbeile, Mehrstuckdepot, (Kat.-Nr. 172) (Nr. 3582, 

3707).

146.-148. Provincia di Treviso, aus dem FluBbett des 

Sile (Nr. 3583, 3665, 3670).

149.-150. Valle di Non, Prov. Trento, ungeklarte Fund- 

umstande (Nr. 3584, 3588).

151.-157. Talatsch, Prov. Bozen, Depot, 1971 bei Erd- 

arbeiten unter zwei Steinen entdeckt. - Meifiel, Reb- 

messer (Nr. 3585, 3616, 3618, 3620-21, 3646, 3672).

158. Talamona, Prov. Sondrio, Einzelfund bei Fried- 

hofsarbeiten (Nr. 3586).

159. -163. Obervintl, Prov. Bozen, Depot, 1871 unter 2 

Steinen geordnet entdeckt. - Objekte aus dem 6.-5. Jh. 

(Certosafibeln) (Nr. 3587, 3591, 3629, 3654, 3664, 

3676).

164. Sanzeno, Prov. Trento, Einzelfund(?) (Nr. 3589).

165. -166. Toblach, Prov. Bozen. - 2 Lappenbeile zu- 

sammen entdeckt(?), Mehrstuckdepot (Nr. 3593, 3595).

167. Mazzon, Prov. Bozen, Konigswiese, Einzel- 

fund(?) (Nr. 3596).

168. Mezzolombardo, Prov. Trento, Einzelfund(?) 

(Nr. 3597).

169. Aldeno, Prov. Trento, Einzelfund(?) (Nr. 3598).

170. Saalen, Prov. Bozen, Einzelfund(?) (Nr. 3599).

171. Calliano, Prov. Trento, Depot in einem Gefafi 

1893, 2. Beil, Vollgriffschwert, Typ Calliano (Nr.

3600) .

172. Pariana, Prov. Massa, Depotfund, Ha B, 1918 (Nr.

3601) .

173. Montagnana, Prov. Padova, in der Nahe des 

Castells, Einzelfund (Nr. 3602).

174. Algund, Prov. Bozen, Einzelfund(?) (Nr. 3603).

175. Nanno, Prov. Trento, Einzelfund (Nr. 3604).

176. »Povo«, Prov. Trento, Einzelfund(?) (Nr. 3605).

177. Molina, Prov. Trento, Einzelfund(?) (Nr. 3606).

178. Terragnola, Passo della Borcola, Prov. Trento, 

PaBfund (Kat.-Nr. 168) (Nr. 3607).

179. Civezzano, Prov. Trento, Einzelfund(?).

180. Stilfs, Prov. Bozen, Einzelfund(?), HF mit PaB- 

wegbezug (Kat.-Nr. 195) (Nr. 3610).

181. Telve, Prov. Trento, Einzelfund(?) (Nr. 3611).

182. Vais, Prov. Bozen, Wilder See, HF, (Kat.-Nr. 97) 

(Nr. 3612).

183. Prov. Trento, Einzelfunde(?), Herkunft(?) (Nr.

3613) .

184. St. Lorenzen, Prov. Bozen, Einzelfund(?) (Nr.

3614) .

185. Siidtirol, Prov. Bozen, Fundumstande unbekannt 

(Nr. 3615).

186. Sand in Taufers, Prov. Bozen, Einzelfund(?) (Nr. 

3619).

187. »Monti di Solagna«, Prov. Vicenca, Einzelfund(?) 

(Nr. 3625).

188. »Piacenza«, Einzelfund(?), Kunsthandel (Nr. 

3626).

189. Toscanella Imolese, Prov. Bologna, Einzel- oder 

Siedlungsfund(?) (Nr. 3631).

190. San Lorenzo in Noceta, Prov. Forli, Einzelfund(?) 

(Nr. 3632).

191. Aufhofen, Prov. Bozen, Einzelfund(?) (Nr. 3647).

192. »Provincia di Bologna«, Einzelfund(?), Her- 

kunft(?) (Nr. 3649).

193. Tola, Prov. Sondrio, Kunsthandel (Nr. 3650).

194. Gazzo Veronese, Prov. Verona, aus einem Gra- 

berfeld (Nr. 3651).

195. -196. Buttrio, Prov. Udine, wahrscheinlich aus 

einer Grabergruppe (Nr. 3657, 3687).

197. Cividale del Friuli, Prov. Udine, Einzelfund(?) 

(Nr. 3668).

198. Bagnarola, Prov. Udine, Einzelfund(?) (Nr. 3671).

199. Albiano, Prov. Trento, Einzelfund(?) (Nr. 3673).

200. Ahornach, Prov. Bozen, Einzelfund(?) (Nr. 3674).

201. -202. Andrian, Prov. Bozen, Einzelfunde(?) (Nr. 

3675, 3677).

203. Vigo di Cavedine, Prov. Trento, Einzelfund(?) 

(Nr. 3678).

204. Albosaggia, Prov. Sondrio, Kunsthandel, Fund

umstande unbekannt (Nr. 3683).

205. Tisens, Prov. Bozen, Einzelfund(?) (Nr. 3684).

206. Jaufental, Prov. Bozen, HF mit Pafiwegbezug 

(Kat.-Nr. 156) (Nr. 3688).

207. -208. Casier, Prov. Treviso, aus dem Fufibett der 

Sile, FluBfund (Nr. 3683, 3697).

209. Rocca di Garda, Prov. Verona, Einzelfund (Nr. 

3683).

210. Monte San Floriano, Prov. Udine, Einzelfund(?) 

(Nr. 3706).
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Tschechien und Slowakische Republik211.-226. Fundplatz(?) (Nr. 3550, 3551, 3559, 3564, 

3569, 3581, 3592, 3594, 3608, 3659-60, 3666-67, 3685, 

3692, 3704).

Nachtrage 268 und 274 am Ende der Liste 3.

Deutschland

248. Eglfing, Ldkr. Weiheim, ‘Trat’, Grabhiigel, Eisen- 

bruchstiicke, Holzreste, keine Bestattung beobachtet, 

bronzenes, verziertes Lappenbeil. - G. Kossack, Stid- 

bayern wahrend der Hallstattzeit. Rom.-Germ. 

Forsch. 24 (Berlin 1959) 232 Taf. 106, 6.

249. Schmidmuhlen, Ldkr. Burglengenfeld, Hgl. 1, 

unverziertes, endstandiges Lappenbeil aus Bronze, 

Tongefafie, Bronzestift. - W. Tbrbriigge, Die Hallstatt

zeit in der Oberpfalz I. Materialh Bayer. Vorgesch. R. 

A. 39 (Kallmunz 1979) 264 Taf. 28, 7.

250. Babenhausen, Ldkr. Dieburg, Hessen, »Unter 

Eichen«, Ha D-Grabhtigel, zweischleifige Schlangen- 

fibel, Pinzette, Tongefalie, Pinzette, bronzenes, ver

ziertes endstandiges Lappenbeil, Typ Hallein. - K. 

Kibbert, Die Axte und Beile im mittleren West- 

deutschland II, PBF IX 13 (Mtinchen 1984) Nr. 552 

Taf. 98 A.

251 »Bei Flonheim«, Ldkr. Alzey - Worms, Fundum- 

stande(?). - Kibbert a.a.O. Nr. 551.

252. Ottenstall, Ldkr. Kempten, Depotfund, Ha B3, 

Lappenbeil Typ Algund. - H. Muller-Karpe, Beitrage 

zur Chronologic der Urnenfelderzeit nbrdlich und 

siidlich der Alpen. Rom.-Germ. Forsch. 22 (1959) 294 

Taf. 173 A. 5.

253. Augsburg, Ldkr. Augsburg, Mus. Friedberg, Ein- 

zelfund(?). - Muller-Karpe a.a.O. 306 Taf. 195, 66.

254. Burladingen, Ldkr. Hechingen, 1926 am Amei- 

senberg gefunden, Depotfund, Ha B, Lappenbeilfrgm. 

- Muller-Karpe a.a.O. 296 Taf. 177 A.2.

Schweiz

255. Davos, Drusetschaalp (Kat.-Nr. 10), HF, Beil.

256. Mottata bei Ramosch, Engadin, Kt. Graubiinden, 

Siedlungsfund. - B. Frei in: Repertorium der Ur- und 

Friihgeschichte der Schweiz 3. Die Eisenzeit der 

Schweiz (1957) Taf. 14, 17.

257. Molinis, Gadenstett, Kt. Graubiinden, Einzel- 

fund. - Ziircher 1982, 33.

258. Sargans, Kt. St. Gallen, Einzelfund(?). - Frei 

a.a.O. Taf. 14, 15.

260.-261. Pocuvadlo, okr. Ziar nad Hronom, Depot

fund am Stidhang des Berges Sitno, 3 Lappenbeile, Ha 

B3 - M. Novotna, Die Axte und Beile in der Slowakei, 

PBF IX 3 (Mtinchen 1970) Nr. 335-36.

262. Kecspuszta bei Cicov, Einzelfund, verziertes 

Lappenbeil (Typ Hallstatt). - Novotna a.a.O., Nr. 337.

263. »Aussig«, Nordbohmen, unpubliziert, Naturhist. 

Mus. Wien, Prahist. Abt. - Nach Mayer 1977, 176 

Anm. 18.

264. Cerekvice Horn!, Tabor, Stidbohmen, Depotfund 

(zusammengehorig?). - H. Richly, Die Bronzezeit in 

Bbhmen (1894) 67 f. Taf. IV 11.

Polen

265. Tempelburg, Kr. Danzig, Pommern, Depotfund, 

bronzenes, endstandiges Lappenbeil. - E. Sprockhoff, 

Jungbronzezeitliche Hortfunde der Stidzone des Nor

dischen Kreises. RGZM Kat. 16 (1956) 67 f. Taf. 10, 9.

Ungarn

267. Artand, Com. Hajdu-Bihar, Einzelfund 1939. - 

M. Pardusz, Graves from Scythian age at Artand. Acta 

Arch. Acad. Scien. Hungaricae. 17,1965, 203 f. Fig. 14.

FL Liechtenstein

270 . Nendeln, bronzenes Lappenbeil der Form Alg

und, Einzelfund. - J. Speck, Helvetia. Arch. 9, 1978, 

124.

271. Rugeller Ried, Gem. Rugell, bronzenes Lappen

beil, Einzelfund, Typ Hallein. - J. Speck, Helvetia 

Arch. 9, 1978, 125.

Frankreich

272. Etrembieres, Saint Julien-en-Genevois, Haute 

Savoie, Einzelfund. - M.-P. Willigens, L’Age du Fer en 

Savoie et Haute Savoie. In: A. Duval (Hrsg.), Les alpes 

a 1’Age du Fer. Rev. Arch. Narbonnaise. Suppl. 22 

(1991) 166 Nr. 27 Taf. 22, 214.

Nachtrage:

227. Hallein-Dtirrnberg, BH Hallein Grab 88, zuge- 

horig(?), Altfund (Nr. 880).

228. Hallein-Dtirrnberg, BH Hallein, Grab 46, Lap

penbeil aus einem Lt B2-Schwertgrab (Nr. 881).
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229. Dornbirn, BH Feldkirch, Flufifund (Nr. 882).

230. Fundort unbekannt (Nr. 883).

231. Matrei, BH Innsbruck, Einzelfund(?) (Nr. 883A).

232. ‘Rankweil’, BH Feldkirch, Einzelfund 1904 (Nr. 

884).

233. St. Gallenkirch-Partenen, BH Bludenz, Einzel

fund (Nr. 886).

234. -236. Fundort unbekannt (Nr. 885, 887-88).

237. Linz-Freinberg, BH Linz, Depotfund 1900 (Nr.

889) .

238. Gurina, BH Hermagor, Siedlungsfund(?) (Nr.

890) .

239. Lambach, BH Weis, Einzelfund (Nr. 891).

240. Paternion, BH Villach, Einzelfund(?) (Nr. 894).

241. Hallstatt, BH Gmunden, Einzelfund, Salzberg 

1889 (Nr. 895).

242. Salzburg, BH Salzburg-Stadt, Rainberg, Sied- 

lungsfund(?) (Nr. 896).

243. Kollmitzberg, BH Amstetten, Einzelfund (Nr. 

897).

244. Gofis, BH Feldkirch, Heidenburg, Einzelfund 

(Nr. 898).

245. Umgebung von Langenlois, BH Krems, Einzel

fund (Nr. 899).

246. »Karnten« (Nr. 893).

247. Fundort unbekannt (Nr. 892).

259. Kiskoszeg, Batina, Kroatien, bronzenes Lappen- 

beil. - S. Gallus u. T. Horvath, Un peuple cavalier 

prescythique en Hongrie (1939) Taf. 8, 6.

266. Ljubljana, Grab 39, Brandgrab. - F. Stare, Ilirske 

naidbe zelezne dobe v Ljubljani. Illyrische Funde aus 

der Eisenzeit in Ljubljana. Slov. Akad. Znanosti i 

Umetnosti. Classis I, 9, 7 (1954) 52 f. Taf. 35, 1.

268. Este, Casa Alfonsi, Tomba 21, Lappenbeil, ge- 

rippte Lappen. - A.-M. Chieco Bianchi u. L. C. 

Capuis, Este I. Le Necropoli Casa di Ricovero, Casa 

Muletti Prosdocimi e Casa Alfonsi. Mon. Ant., Serie 

Monogr. 2 (Firenze 1985) 403 ff. Taf. 271.

269. Niederalm bei Anif, Flufifund(?), Lappenbeil Typ 

Hallein, verschollen. - G. Kyrle, Urgeschichte des 

Kronlandes Salzburg. Osterr. Kunsttopogr. 17 (1918) 

1 Nr. 3.

273. Bruck, Glocknerstrafie, BH Zell am See, 860 m. 

ii.M., Einzelfund bei Anlage einer Rodelbahn, bronze

nes, endstandiges Lappenbeil, Typ Hallstatt. - B. Rei- 

terer, Fundber. Osterreich 24/25, 1985/86, 260.270. 

Stritzon-Joch (vgl. Liste 2 Nr. 167).

274. Stritzon-Joch (vgl. Liste 2 Nr. 167).

Liste 4

Hallstatt- und latenezeitliche Hohen- und Pafifunde

Schweiz

1. Erstfeld, Ribitaler, Kt. Uri, ca. 550m ii.M.

HF(?), mit Pafiwegbezug (St Gotthardpafi), 7 goldene 

Arm- und Halsringe. - Wyss 1975, zuletzt A. Furger 

in: Gold der Helvetier. Kat. Zurich (1991) 13 ff.

2. Aeschi, Kt. Bern, Rengglipafi, 1822 m ii.M.

PF, Lanzenspitze, Eisen. - O. Tschumi, Urgeschichte 

des Kantons Bern (1953) 176. - Jahrb. SGU 15, 1923, 

57; ebd. 16, 1924, 70.

3. Bourg St. Pierre, Grower St. Bernhard, Kt. Wallis, 

2473 m ii.M. Ha.

PF, Schlangenfibelfrgm., tordierter Halsring, eiserne 

Lanzenspitzen, lateneztl. Fibeln, Schwertbruchstiicke, 

Glasperlen, ca. 400 Miinzen, neben dem romischen 

Heiligtum. - J. Heierli u. W. Oechsli, Urgeschichte des 

Kt. Wallis. Mitt. Ant. Ges. Zurich 24, 1896, 143 (47).

4. Binn, Flur Imfeld, Kt. Wallis, 1538 m ii.M.

HF, Lanzenspitze, Eisen. - Wyss 1981, 236 Abb. 3, 1.

5. Ferden, Kt. Wallis, 1220 m ii.M.

HF(?), Certosafibel, aus dem Lawinenschutt beim 

Ortsteil Goppenstein. - M.-R. Sauter, Vallesia 5, 1950, 

Iff. - M. Primas, Jahrb. RGZM 14, 1967, 127 g3. - 

v. Uslar 1991, 138.

6. Kippel, Kt. Wallis, Kastlern, Kleealp, ca. 2000 m 

ii.M.

HF(?), Schwert, lateneztl. - v. Uslar 1990, 139. - Wyss 

1975, 59 Nr. 22.

7. Cavagnago, Passi Laghetti, Piancabella, Kt. Tessin, 

2120m ii.M.

PF, Lanzenspitze, Eisen.-Wyss 1981, 237 Nr. 31 Abb. 

5, 4.

8. San Antonio, Passo San Jorio, Kt. Tessin, 2017 m 

ii.M.

PF, Lanzenspitze, Eisen. - Wyss 1981, 237 Nr. 32 Abb. 

5, 5.

9. Davos, Drusetschaalp, Kt. Graubiinden, (vgl. Liste 

1 Nr. 10). SBz/Ha.
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10. Alvanen, Alp de la Creusch, Kt. Graubiinden, 

2090 m ii.M., nicht kartiert.

HF, eiserne Lanzenspitze. - Wyss 1981, 237.

11. Feldis, Kt. Graubiinden 1470m ii.M.

HF(?), eiserne Lanzenspitze. - Wyss 1981, 234. 237 

Nr. 6 Abb. 5, 7.

12. Felsberg, Calanda, Kt. Graubiinden, 2200-2300 m 

ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze. - Wyss 1981, 236 Nr. 7.

13. -14. Igis, Zwingwolf, Kt. Graubiinden, 760m ii.M. 

HF(?), Negauer Helm, eiserne Lanzenspitze. - Wyss 

1975 Nr. 59 Nr. 15. - J. Heierli, Anz. Schweizer. Alt- 

kde. 3, 1876, 686 f. -Ziircher 1982 Nr. 80. Lanzenspit

ze im anstehenden Lehm bei Ausschachtungsarbeiten 

gefunden. Jahrb. SGUF 72, 1989, 318.

15. Langwies, Kt. Graubiinden, Fondei, 2000m ii.M. 

HF, eiserne Lanzenspitze, unter dem Mattjischhorn. - 

Wyss 1981, 236 Nr. 8 Abb. 3, 5.

16. -17. Obersaxen, Alp Gren, Kt. Graubiinden, 

1830m ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze, Negauer Helm, 1904 von 

einem Hirten in der Nahe eines Bergpfades (Helm) u. 

1970 bei einer Wanderung (Lanzenspitze) gefunden. - 

Wyss 1981, 236 Nr. 11. - Ziircher 1982 Nr. 131-132.

18. Pontresina, Arias, Kt. Graubiinden, 2170m ii.M.

PF, eiserne Lanzenspitze, 1934 beim Verlegen der 

Bahnlinie nordl. des Berninapafi gefunden. - Wyss 

1981, 236 Nr. 13 Abb. 4, 4. - Ziircher 1982 Nr. 137.

19. Poschiavo, Sfazu, 1660 m ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze, 1902 entdeckt. - Wyss 1981 

236 Nr. 14 Abb. 3, 4. - Ziircher 1982 Nr. 145.

20. Poschiavo, Sassal, Mason, Kt. Graubiinden, 3031 m 

ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze. - Wyss 1981 236 Nr. 15 

Abb. 4, 5. - Jahrb. SGU 6, 1913, 114.

21. Ramosch, Kt. Graubiinden, Vna/Manas, Piz 

Tschiitta, 3254 m ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze. - Wyss 1981, 236 Nr. 16 

Abb. 2, 5. - Jahrb. SGU 6, 1913, 114.

22. Saas, Kt. Graubiinden, Flersch, 1255 m. ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze, 1942 in einer Schutthalde 

gefunden. - Ziircher 1982 Nr. 161. - Wyss 1981, 236 

Nr. 18, Abb. 4, 1.

23. St. Antbnien, Giirgetsch, Kt. Graubiinden, 1415m 

ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze. - Ziircher 1982 Nr. 166. - 

Wyss 1981 Nr. 19, 236 Abb. 2, 2.

24. Siat, Fontana freida, Kt. Graubiinden, 1780m ii.M. 

HF, eiserne Lanzenspitze, in den Cuolms da Siat, 

nordl. beim Wegebau gefunden. - Wyss 1981, 237 Nr. 

23 Abb. 3, 3. - Ziircher 1982 Nr. 195.

25. Sils, Plaun da Lej, Kt. Graubiinden, 1800 m ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze, bei Grabarbeiten 1963 

gefunden. - Wyss 1981 Nr. 24, 237 Abb. 2, 7. - Ziircher 

1982 Nr. 201.

26. Spliigen, Griieni, Kt. Graubiinden, 1460m ii.M.

HF, Schwert, 1949 beim Wegebau gefunden. - Ziircher 

1982 Nr. 205. - Jahrb. SGU 42, 1952, 78f.

27. Spliigenpafi, Bergseeli, Kt. Graubiinden, 2311m 

ii.M.

PF, spindelformiger Eisenbarren, 1956 gefunden im 

Schuttkegel des ersten Zuflusses in den ersten kleinen 

See (Bergseeli). - Ziircher 1982 Nr. 206.

28. Sufers, Weg nach Lai da Vons, Kt. Graubiinden, 

1590m ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze, 1948 gefunden. - Ziircher 

1982 Nr. 213. - Wyss 1981, 237 Nr. 25 Abb. 3, 2.

29. Trin, Alp Mora, Kt. Graubiinden, 2230 m ii.M.

HF, Certosafibel, geflickt, auf einem Rastplatz unter 

einer Felsbank gefunden. - Ziircher 1982 Nr. 232. - 

Jahrb. SGU 31, 1939, 73.

30. Untervaz, Alp Salaz(?), Kt. Graubiinden, ca. 

1800 m ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze. - Ziircher 1982 Nr. 244. - 

Wyss 1981 Nr. 28, 237 Abb. 2, 3.

31. Vais, Vallatschalp, Kt. Graubiinden, ca. 1875 m 

ii.M.

HF. eiserne Lanzenspitze. - Ziircher 1982 Nr. 250. - 

Wyss 1981, 137 Nr. 30 Abb. 2, 1.

Fiirstentum Liechtenstein

32. Balzers, Alpe Matta, in der Obergbra am Ochsen- 

kopf, 1830m ii.M.

HF/PF, Flt-Schwert, 1958 durch Hirten in einer ab- 

schiissigen Gerbllhalde gefunden. - Wyss 1978, 140.

33. Malbun, Kurr, Turna, 1720m ii.M.

HF, eisernes, endstandiges Lappenbeil (Ha). - Wyss 

1978, 141.

34. Planken, Alp Gafadiira, 1400 m ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze. - Wyss 1981, 236 Nr. 12 

Abb. 1, 7.

35. Schaan, Alp Gritsch, 1900 m ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze, aus einer Felsspalte. - Wyss 

1981, 237 Nr. 21 Abb. 3,6.
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Osterreich

36. Bartolomaberg, BH Bludenz, Vorarlberg, 1000 m 

ii.M.

HF, eiserne Lanzenspitze, 1935 beim Giiterwegebau 

gefunden. - Vonbank 1966, 86.

37. Biberwier, BH Reutte, Tirol, 1085 m ii.M.

PF, Depot, 5 eiserne Spitzbarren, 2 Flt-Fibeln. - L. 

Franz, Schlern-Schr. Ill (1955) 69 ff. - Ders., Schlern 

32, 1958, 125. - v.Uslar 1991, 196.

38. Imst, BH Imst, Parzinspitze, ca. 2000m ii.M.

HF, »venetoillyrisches«, vollplastisches Bronzefigiir- 

chen, 1902 im kahlen Fels gefunden. - G. v.Merhart, 

Venetoillyrische Relieffigiirchen aus Tirol. Mannus 

24, 1934, 56 ff. Abb. 1.

39. St. Gallenkirch, Alpe Vergalda (vgl. Nr. 49 Liste 1).

40. Rauris, Maschlalpe, Seidelwinkeltal, Salzburg, 

1300 m ii.M.

HF, Bruchstiick eines goldenen Torques. - G. Kyrle, 

Urgeschichte des Kronlandes Salzburg. Osterr. 

Kunsttopogr. 17 (1918) 35 Nr. 96.

41. Wiirmlach, BH Hermagor, PlockenpaB, 1360 m 

ii.M.

PF, Fibel (Ha). - Mayer 1978/79, 187 Nr. 34. - Pittio- 

ni 1931, 111.

42. Lampersberg, BH Spittai, 1048 m ii.M.

HF(?), Schatzfund republikanischer Miinzen, am 

Hang des Lampersberges. - Carinthia I 153, 1963, 

297f.-v.Uslar 1991, 263 ff.

43. Reisach, Gem. Kirchbach, BH Hermagor, Waideg- 

ger Alm, 1800 m ii.M.

HF, Felsplatte mit venetischer Inschrift. Carinthia I 

159, 1969, 564. - v.Uslar 1991, 264.

44. Zederhaus, BH Tamsweg, Hoislalm. Salzburg (vgl. 

Liste 3 Nr. 40).

Italien

45. Piccolo San Bernardo, Prov. Aosta, PaBhbhe, 

2188m ii.M.

PF, lateneztl. Miinzen, romische Miinzen in einem 

undatierten Steinkreis von 72 m Dm. - Vgl. Mayer 

1978/79, 184.-v.Uslar 1991,274.

46. Jaufental, Prov. Bozen (Nr. 206 Liste 3).

47. Stilfs, Prov. Bozen (Nr. 180 Liste 3).

48. Vais, Wilder See, Prov. Bozen, (Nr. 182 Liste 3).

49. Passo dell Borceola, Prov. Trento (Nr. 178 Liste 3).

50. Monte Taivena, Prov. Pordenone (Nr. 144-45 Liste 

3).

51. Fulwes (Ulfas), Prov. Bozen, Timmelsjoch, 2510m 

ii.M.

PF, endstandiges, eisernes Lappenbeil (Ha). - Lunz 

1974, 73. 195 Taf. 9,5.

52. Stritzon Joch, Gem. Platt, Prov. Bozen (vgl. Liste 

2 Nr. 167).

53. Schlern, Rotherdspitze, Prov. Bozen, 2525 m ii.M. 

HF, Bogenfibel (Ha), verschollen. - K. Mayr, Schlern 

20, 1946, 11 mit Abb. - Lunz 1974, 87 Anm. 913. - 

v.Uslar 1991,312.
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