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Eine trichterbecherzeitliche Grube mit nierenfOrmigen Webgewichten 
von Spielberg bei Melk, Niederosterreich 
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ABSTRACT - Lower Austria and Moravia form a conunon cultura! unit in the older segment of the late 
Neolithic or older Copper Age. The Moravian-Austrian Baalberg Group is the descriptor of the southeastern 
out-runner of the Funnel-necked Beaker Culture. Up unti! now, relatively few finds can be assigned to this 
cultura! form in Lower Austria. In the context ofthis artici e, a remarkable pit from the only completely excavated 
late Neolithic settlement will be introduced . This elevated settlement is located at Spielberg by Melk, Lower 
Austria. Fragments of three kidney-shaped 1oom weights lift this settlement pit from the usual context. 
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l. EINLEITUNG 

Niederèisterreich und Mahren bilden einen ge
meinsamen Kulturraum im alteren Abschnitt des Jung
neolithikums bzw. der alteren Kupferzeit. Die sog. 
Mahrisch-Osterreichische Baalberger Gruppe bezeich
net den sudèistlichen Auslaufer der Trichterbecherkul
tur. In Niederèisterreich kèinnen bislang relativ weni
ge Befunde dieser Kulturauspragung zugeordnet wer
den. 

Im Rahmen des vorliegenden Beitrages soli nun 
e i ne bemerkenswerte Gru be der bislang einzigen kom
plett ergrabenen spatneolithischen Siedlung in Hèihen
lage von Spielberg bei Melk in Niederèisterreich vor
gestellt werden. Fragmente von drei nierenfOrmigen 
Webgewichten heben die Siedlungsgrube aus dem 
iiblichen Kontext hervor. 

2. TOPOGRAPHIE 

Die Katastralgemeinde Spielberg schliel3t èist
lich und sudèistlich an die Stadtgemeinde Melk an . 
Melk befindet sich am rechten Ufer der Donau und 

bildet den westlichen Abschluss der Landschaft Wa
chau (Abb. 1-2). Die Fundstelle Pielamund liegt di
rekt an der Einmlindung der Pielach in die Donau. 

1969 wurden im Zuge der Errichtung einer 
Donaubriicke, deren sudliches Widerlager genau auf 
dem Felsspom ,Pielamiind" situiert sein solite, um
fangreiche Grabungen notwendig. Die Fundstelle war 
bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt gewe
sen (MENGHrN, 1913). Die Abteilung fur Bodendenk
male des Bundesdenkrnalamtes fuhrte 1969 und 1970 
die archiiologischen Untersuchungen auf dem ge
samten Plateau durch (OFFENBERGER, 1966-70, 171 f.). 

Bei der Fundstelle handelt es sich um ein etwa 
65x38 m gro13es, kegelstumpfformiges Felsplateau, das 
spornartig in das Donautal hineinragt (Abb. 3-5) . 
Die nach Norden und Westen etwa 16-18 m steil ab
fallenden Hange werden im Norden von einigen 
Gebauden, der Aggsteiner Bundesstral3e und in wei
terer Folge von einem Seitenarm der Donau begrenzt. 
Im Osten und Westen unterstreichen zwei wahr
scheinlich mittelalterliche, moglicherweise bereits in 
der Romischen Kaiserzeit entstandene Hohlwege die 
Spomlage der Fundstelle, die si eh gegen Osten zu jen
seits des Hohlweges zumindest im Spatneolithikum 
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Abb. l - Spielberg/Pielamiind: Flusskarte von Nieder
osterreich mit der Fundstelle bei Melk. 

Abb. 2 - Spielberg/Pielamiind: Luftbildaufnahme der 
kleinen Felsspornanlage wahrend des Baufortganges der 
Melker Donaubriicke vom 8. Juli 1970 (Ausschnitt; Photo: 
Luftbildarchiv IUFG Wien; Freigabenummer BMLV 13088/ 
l 0-1.4/99). 

Abb. 3- Spielberg/Pielamiind: Blick aufden Gelandesporn 
Pielamiind wahrend der Ausgrabungen im Jahre 1969. 
Ansicht von Osten (Photo: BDA). 

un d in der Romischen Kaiserzeit fortgesetzt hatte. E i ne 
nattirliche Grenze gegen Osten bildete schlieJ3lich die 
Pielach, die unterhalb des steil abfallenden Hanges in 
nachster Nahe in die Donau miìndet - daher der Flur
name ,Pielamiìnd" (= Pielachmiìndung). Gegen Siìden 
zu ist das Felsplateau an einer sehr engen Stelle mit 
dem Hinterland verbunden gewesen; der tief in den 
Felsen eingeschnittene Hohlweg in diesem Bereich 
isoli erte jedoch die Fundstelle zumindest ab dem Mit
telalter. 

3. EIN SIEDLUNGSREIZPUNKT 

Der topographisch uberaus giinstig gelegene 
Gelandespom wurde in der Ur- und Friihgeschichte mehr
mals besiedelt (KRENN-LEEB, 1994, 1998) (Abb. 6). 

In wenigen seichten Gruben und einer noch fass
baren Kulturschicht konnte eine mittelneolith.ische Be
siedlung als altester Siedlungsnachweis auf dieser l<lei
nen Hohenlage belegt werden. Es hat sich lediglich 
wenig Fundmaterial von dieser Zeitepoche erhalten. 

Die erste gut dokumentiette Besiedlung erfolg
te dann im Jungneolithikum durch die Mahrisch-Oster
reichische Baalberger Gruppe. Die zugehOrigen Be
funde lassen sich Gruben sowie einer moglichen Ter
rassierungsma/3nahme zuordnen, w o bei Befund 73 mi t 
einem umfangreichen Keramikspektrum eine heraus
ragende Rolle flir diesen Besiedlungsabschnitt ein
nimmt und im Folgenden naher vorgestellt werden soli. 

Die umfangreichste Besiedlung erfuhr das klei
ne Plateau im alteren Abschnitt des Endneolithikums 
durch die Jevisovice-Kultur. Die Befunde umfassen 
v or allem Gru ben, di e im Abstand zwischen 6 und l O m 
i.iber die gesamte Flache verteilt sind, Pfostengruben, 
eine Feuerstelle, ein huttenahnliches Objekt sowie 
zwei schwach verkehrt trapezformige Sohlgraben, die 

Abb . 4 - Spielberg/Pie1amiind: 3D-Ansicht der kleinen 
Felsspornanlage (Graphik: G. Artner). 



den kleinen GeHindespom vom sudlichen H'interland 
abschneiden und befestigen. Diese Befestigung durf
te nicht sehr lange in Funktion gestanden haben, da 
relativ rasch der narurliche Verfullungsprozess einge
treten ist (TRNKA, 1991; KRENN-LEEB, 1998, 1999, 
2002a, 2002b ). 

Als schlieJ3lich in der ausgepragten Fruhbron
zezeit ein kleines Graberfeld mi t zwei erhaltenen Gra
bergruppen auf der Plateauflache angelegt worden war, 
waren die Graben bereits verfullt gewesen. 34 Graber 
konnten dokumentiert werden und gehoren der Unter
wolblinger Kultur an (Stufe Gemein1ebam II, Bz Al bi 
A2a) (LEEB, 1992; KRENN-LEEB, 1994). 

Erst in der Hallstattkultur (HaC) wurde di e klei
ne Plateauflache Pielamund wieder besiedelt. Mehre
re Gruben, zwei Hutten sowie ein Grabchen konnten 
an Befunden dokumentiert werden. 

Fur die Romische Kaiserzeit konnen zumindest 
zwei Phasen belegt werden, wobei hier ein Ausriss
fundament eines Wachturmes (Burgus) sowie drei 
Ofenanlagen und groJ3ere Grubenbereiche zugeordnet 
werden konnen. 

Die sparlichen mittelalterlichen und neuzeitli
chen Funde sind keiner ausgesprochenen Siedlungs
phase zuzuweisen, sondem durften eher im Zuge der 
spateren landwirtschaftlichen Nutzung deponiert wor
den sein. 
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4. DIE JUNGNEOLITHISCHE BESIEDLUNG 

Obwohl das jung- und endneolithische Fund
material von Spielberg/Pielamund den umfangreichs
ten Fundanteil einnimmt, lassen sich erstaunlich we
nige Befundobjekte mit dieser Zeitepoche verbinden 
(Ab b. 7). Diese Diskrepanz lasst sich auf das Vorhan
densein einer relativ machtigen, wenig stratifizierten 
Kulturschicht zuriickfuhren, die das gesamte Plateau 
erfasste. Aucb di e zahlreichen spateren prahistorischen 
Ùberpragungen zerstOrten die jungneolitbischen Be
funde massiv. Gruben, Pfostengruben und Graben 
wurden relativ sparli eh dokumentiert. Lei der erschwer
te auch die wenig differenzierte Fundtrennung deren 
Zuordnung. 

Anhand einer stratigraphischen und typologi
schen Beurteilung konnen vier Grubenkomplexe (Be
funde 73, l 05, l 07 un d 112) sowie e in e vermutlich be
reits in dieser Zeit kunstlich angelegte Terrassierung 
(Befund 89) im Sudwestbereich der Plateauflache von 
Spielberg/Pielamund der Phase A2 der Mahrisch-Oster
reichischen Baalberger Gruppe zugeordnet werden. 

Bei den Objekten 73 (NV) und 112 (SVIII) han
delte es sich um zwei groJ3e, annahemd kreisf6rmige, 
im Durchmesser 1,70 m bzw. 1,30 m messende Gru
ben, die unterschiedlich tief erhalten waren (0,60 m 

Pielamuend 
1969 und 1970 

~ lloch e nschlchtlin!cn 

~ Fcls 

Vcrmcssune:: Dr. Slelzcr, Dl&.ilallslerung: Mali:- Gottfrled Arlner 

Abb. 5- Spielberg/Pielamund: Hohen-Lage-Plan der Felsspornanlage mit den eingetragenen GrabungsfHichen (Pian: Stelzer, 
Graphik: G. Artner). 
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oder 0,35 m). Befund 73 ergab ein trapezformiges Pro
fil (Abb. 8-9), Befund 112 wurde von Befund 86 (end
neolithischer Graben) geschnitten (Ab b. l 0). Beide 
Befunde waren in den anstehenden gelben Lehm ein
getieft gewesen und enthielten eindeutig zuordenbare 
Keramik der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger 
Gruppe. 

Bei Objekt l 05 (RVIII) handelte es si eh um eine 
annahernd rechteckige Verfarbung von 1,80 m Lan
ge, 0,70 m Breite und 0,47 m erhaltener Tiefe, dessen 
stidwestlicher Abschluss aufgrund der Storung durch 
den endneolithischen Grabenbefund 86 nicht geklart 
werden konnte. Es konnte kein Fundmaterial gebor
gen werden. Der Befund war an der Sohle in den an
stehenden Felsen eingetieft worden (Abb. 11). 

Befund l 07 (RVIII) reprasentierte vermutlich 
eine kreisformige Pfostengrube mit einem Durchmes
ser von 0,46 m und einer erhaltenen Tiefe von 0,54 m, 
die kein Fundmaterial enthalten batte. Auch sie kann 
wie Befund l 05 aufgrund der Ùberlagerung dure h den 
endneolithischen Graben 86 stratigraphisch hOchst
wahrscheinlich der jungneolithischen Besiedlungs
phase zugeordnet werden. 

Befund 89 (evtl. OVIli, OIX, PVIII, PIX, 
RVIII, SVIII, TVIII) kann als jungneolithische Terrassie
rungsmaJ3nahme verstanden werden, die im Stidwest
bereich des Plateaus durchgefuhrt worden war (Abb. 
12-14). Auf einer Lange von etwa 14-16 m Ue nach 
Boschungskante) wurde eine markante, senkrechte 
Stufe in einer Hohe von rund 0,50 m in den anstehen
den Lehm bzw. Felsen eingetieft. Es entstand dadurch 
eine rund 2,50 m breite piane Flache, die gegen Stid
westen zu flieJ3end in den Boschungsabfall tiberging. 
Ùber die Nutzung der Terrasse kann nichts ausgesagt 
werden, da sich keine weiteren Befunde auf dieser 
Flache befunden hatten. Dies konnte einerseits auf eine 
Erosion durcb den Boschungsabfall einer urspri.ing
lich vielleicht groJ3eren Terrasse zuri.ickzufubren sein, 
oder andererseits bedeuten, dass diese Flache einer 
Nutzung zugefuhrt worden war, die keinerlei Spuren 
im Boden hinterlassen hatte- wie beispielsweise land-, 
viehwirtschaftliche oder wehrtechnische Nutzung etc. 
Fundmaterial wurde keines getrennt, die Zuweisung 
zur jungneolithischen Besiedlungsphase basiert auf 
stratigraphiscber Grundlage, da der endneolithische 
Graben 86 bereits in diese Terrasse hinein auslief und 
seinen stidwestlichen Abschluss fand. 

Zu den trapez- bis trichterformigen Gruben 
existieren in Niederosterreich in Retz (VB Hollabrunn; 
SP6TTL, 1890, 91, Fig. 42 [Grube 4]; 94), in Pfaffstat
ten (VB Hollabrunn; SEEWALD, 1940, 7) und in Unter
parschenbrunn (VB Korneuburg; LAVERMANN, 1990, 
48, 53 f., Abb. 14-16 und 19) Parallelbefunde. In Retz 
(VB Hollabrunn) handelte es sich um eine annahernd 
trichter- bis trapezformige, 2,20 m unter der Humus
oberkante eingetiefte Gru be mi t l ,80 m Durchmesser 

an der Grubensohle. In Pfaffstatten (VB Ho\labrunn) 
wurden entsprechende trapezformige, 0,80-1,00 m ein
getiefte Gruben mit einem oberen Durchmesser von 
l ,20-1,40 m und einem Sohlendurchmesser von l ,50-
l ,80 m beschrieben, w o bei hier bereits aufgrund der 
geringen Tiefe und der breiten Mi.indung mit einer 
Erosion im oberen Grubenbereich zu rechnen sein 
wird. In Unterparschenbrunn (VB Korneuburg) wur
de beispielsweise in Gru be 7 eine Tiefe von l ,35 m 
unter der Humusoberkante, ein oberer Mi.indungs
durchmesser von 0,70-0,80 m sowie ein Sohlen
durchmesser von l ,65 m beobachtet. 

Samtliche Gruben sind, soweit sie ausreichend 
dokumentiert worden sind, in unterschiedlichen 
Schichten verftillt worden und weisen neben der Ke
ramik Tierknochen, Htittenlehm, Steine oder sogar e i ne 
Kupfernadel auf. Es di.irfte sich gerade bei den trichter
bis trapezformigen Gruben, die teilweise einen sebr 
engen Mtindungsdurcbmesser besitzen, um charakte
ristische Vorratsgruben handeln, wie wir sie auch aus 
anderen Zeitepochen hinlanglich kennen. Nach Auf
gabe ibrer Funktion dtirften sie dann als Abfallgruben 
benutzt worden sein. In diesem Zustand sind sie letzt
endlich dokumentiert worden. 

Vergleichsfunde zu der moglichen Pfostengru
be (Befund l 07) sind in Niederosterreich bislang nur 
in Steinabrunn (VB Korneuburg) beobachtet worden, 
wobei hier die zeitliche Zuordnung als unsicher gel
ten muss (KRENN, 1939, 28; RUTTKAY, 1995, 130). 

Ein Parallelbefund zu der Terrasse (Befund 89) 
ist derzeit aus Niederosterreich nicht bekannt, steht 
aber mit der Besiedlungskonzeption auf einer Hohen
lage sicherlich in direkter Verbindung. Obwohl die 
bislang bekannten Siedlungen der Mabrisch-Osterrei
chischen Baalberger Gruppe in Niederosterreich to
pographisch Flachlandsiedlungen darstellen, sind aus 
Mahren Hohensiedlungen bzw. Siedlungen auf hOhe
ren Lagen durcbaus bekannt. 

Die ausgedehnte Hohensiedlung auf dem Burg
wall Rmiz bei Laskov (Bez. Olomouc) mit ihrem aus
gedehnten Befestigungssystem, das Walle, Graben und 
Palisaden umfasste, die heutzutage noch sichtbar sind, 
gehOrt zu den derzeit best erforschtesten Siedlungs
anlagen der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger 
Gruppe. Vier aneolithische Straten konnten bislang in 
der Flache beobachtet werden. Eine Besonderheit stellt 
bei dieser Anlage sicberlich die Verwendung von Stein 
in der Wallkonstruktion dar, wobei hier bereits von ei
ner l ,40 m machtigen Trockensteinmauer di e Rede i st. 

M. Smid, der die Verwendung von Stein bei der 
Errichtung aneolithischer Befestigungsanlagen in Mah
ren etwas naher untersuchte, konstatierte zwar ahnli
che Konstruktionen in Jevisovice/Stary Zamek (Bez. 
Znojmo ), auf dem Burgwall Hlasnica bei Pozofice/ 
Jezera (Bez. Brno-venkov) sowie in Hlinsko bei Lip
nik nad Becvou (Bez. Opava), di e aber alle einer etwas 
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Abb. 8 - Spielberg/Pielamund: Quadrant NV/Pianum 4 mit der trichterbecherzeitlichen Grube 73 (Pian: J. Offenberger, 
BDA; Graphik: G. Artner). 
Abb. 9- Spielberg/Pielamund: Quadrant NV/Westprofit mit der trichterbecherzeitlichen Grube 73 (Pian: J. Offenberger, 
BDA; Graphik: G. Artner). 
Abb. lO- Spielberg/Pielamund: Quadrant SVIII/Pianum 3 mi t der trichterbecherzeitlichen Grube 112, die durch den Graben 
der Jevisovice-Kultur gestort wird (Pian: J. Offenberger, BDA; Graphik: G. Artner). 
Ab b. 11 - Spielberg/Pielamund: Quadrant RVIIVPianum 5 mi t der trichterbecherzeitlichen Gru be l 05, di e zuerst vom 
endneolithischen Graben und schlief31ich von der fri.ihbronzezeitlichen Bestattung Befund 104/Grab 25 gestort wird (Pian: J. 
Offenberger, BDA; Graphik: G. Artner) . 
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Abb. 12- Spie1berg/Pielamtind: Quadrant OIX/Planum 2 mit der trichterbecherzeitlichen Terrasse 89 (Pian: J. Offenberger, 
BDA; Graphik: G. Artner). 
Abb. 13- Spielberg/Pie1amtind: Quadrant OIX/Stidprofil mit der trichterbecherzeitlichen Terrasse 89 (Pian: J. Offenberger, 
BDA; Graphik: G. Artner). 
Ab b. 14- Spielberg/Pielamtind: Quadrant OIX!Westprofil mi t der trichterbecherzeitlichen Terrasse 89 (Pian: J. Offenberger, 
BDA; Graphik: G. Artner). 

jiingeren Zeitstellung- Horizont Jevisovice C2 bis Bo
leraz-Stufe der alteren Badener Kultur - angehOrten 
(SMio, 1994, 204 ff., 224 f.). 

Auch die jiingst vorgelegte Zusarnrnenstellung 
ii ber aneolithische Hohensiedlungen der alteren Trich
terbecherkultur in Bohmen Iasst erkennen, dass sich 
Spielberg/Pielamiind sehr gut in den topographischen 
Reigen der Spomanlagen einfiigt (ZÀPOTOCKY, 2000a; 
2000b; 200 l). 

Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass 
di e Grubenobjekte der Mahrisch-Osterreichischen Baal
berger Gruppe in Spielberg/Pielamiind durchaus den 
bislang bekannten Befunden entsprechen und ver
gleichbare Dimensionen aufweisen (z. B. SMio, 1996). 

Allein die vermutliche Terrassierung deutet eine sied
lungstechnische MaJ3nahme an, die sich in nachster 
Nahe zu den iibrigen jungneolithischen Objekten be
funden batte. 

Auffallend ist die Tatsache, dass sich die Be
funde vor allem im Siiden und Westen der Plateau
flache konzentrieren, dass aber das jungneolithische 
Fundmaterial sebr wohl iiber die gesamte Flache mehr 
oder weniger intensiv verteilt beobachtet worden ist. 
Trotz der zahlenmaJ3ig gering erhaltenen Befunde -
man darf nicht iibersehen, dass bei der Anlage des 
endneolithischen Grabens 86 wahrscheinlich noch 
weitere jungneolithische Objekte zerst6rt worden sind, 
deren Fundmaterial sekundar in der Grabenverfiillung 



dokumentiert worden ist - kann eindeutig eine kleine 
Besiedlung auf dieser Hohenlage der PlateaufHiche 
festgestellt werden, die somit die erste in Osterreich 
dokumentierte Hohensiedlung der Mahrisch-Osterrei
chischen Baalberger Gruppe reprasentiert. 

Eine Befestigung konnte nicht nachgewiesen 
werden, wobei die Anlage von Befund 89 als T errasse 
durchaus auch eine wehrtechnische MaJ3nahme gewe
sen sei n konnte. Fiir diese Fundstelle wird jener Aspekt 
wohl nicht mehr geklart werden konnen, da eine ar
chaologische Nachgrabung ausgeschlossen ist. 

5. DIE SIEDLUNGSGRUBE 73 

Bei Befund 73 (KRENN-LEEB, 1994, Bd. 2, 393) 
handelt es sich um eine kreisformige, 0,60 m in den 
anstehenden gelben Lehm eingetiefte Grube, die sich 
zur flach gerundeten Sohle zu trapezfòrmig verbrei
terte und als gr6J3ten Durchmesser 1,70 m aufwies. 
Die Verfùllung bestand aus einheitlich dunkelgrau
brauner, hiittenlehm- und holzkohlehaltiger Erde. Die 
Grube war mit zahlreichen Keramikfragmenten, eini
gen beinahe kompletten GefaJ3en sowie drei Fragmen
ten nierenformiger Webgewichte ausgestattet. Obwohl 
vier (bis funf = Grubensohle?) Plana angelegt worden 
waren, wurden lediglich die Grubenumrisse dokumen
tiert. Es existieren keinerlei Aufzeichnungen iiber die 
Lage der zahlreichen GefaJ3bruchstiicke und auch 
nichts iiber die Intensitat in den unterschiedlichen Ni
veaus. Allein aus einem kurzen Vermerk in den Origi
nalunterlagen und der naheren Beurteilung der Fund
verteilung geht hervor, dass aus dem Horizont zwi
schen den Plana 3 und 4 die nierenformigen Web
gewichte sowie aus jenem zwischen den Plana 4 und 
5 mehrheitlich die GroJ3gefaJ3e stammen. Das bedeu
tet, dass sich die Webgewichte erst in einer Hohe von 
rund 0,20-0,40 m iiber der Grubensohle befunden ha
ben. Da in den untersten 0,20 m Fragmente von min
destens funfGroJ3gefaJ3en- davon zwei ziemlich kom
pletten - situiert waren, muss man mit einer regel
rechten Scherbenlage im Originalbefund rechnen. Lei
der wurde offensichtlich auf eine Detail-Dokumenta
tion dieses h6chst interessanten Befundes verzichtet, 
obwohl die Fundkonzentration fiir die gesamte Pla
teauflache eine einmalige gewesen ist. 

Bemerkenswert ist weiters das zahlreiche Tier
knochenmaterial, das sich aus Fragmenten von Biber, 
Rind, Schafì'Ziege, Wildschwein und Rothirsch zusam
mensetzt1. Allerdings handelt es sich dabei um unter
schiedlichste, klein- und groJ3teilige Fragmente, die 
z. B. gemeinsam nicht unbedingt einen einheitlichen 
Speiseplan ergeben bzw. nicht einmal alle als Fleisch 
tragende Tierknochen anzusprechen sind. 

Aufgrund des Erhaltungszustandes des Fund-
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materials - kein einziges GefaJ3 ist komplett erhalten 
gewesen - scheidet die Interpretation dieses Befun
des als echte Vorratsgrube oder gar als rituell moti
vierte Deposition (hierfur waren ebenfalls komplette 
GefaJ3e wahrscheinlicher) aus. Weiters ist eine Abfall
grube, die iiber eine langere Zeit hinweg beniitzt wor
den ist, ebenfalls auszuschlieJ3en, da das Fundmate
rial einheitlich ist. Die Tatsache, dass offensichtlich 
die Mehrzahl der GroJ3gefaJ3e auf der Grubensohle 
deponiert worden war, spricht fùr eine systematisch 
organisierte Verfullung innerhalb eines kurzen Zeitrau
mes. Dass diese durchaus als Abfallentsorgung (siehe 
Tierknochenmaterial) geplant gewesen sein konnte, 
konnte den seinerzeitigen Intentionen sehr nahe kom
men. Obwohl die Grube mit ihrem reichen Inhalt 
sicherlich auJ3ergewohnlich ist, zeigen zwei vermutlich 
urspriinglich aus ein- und demselben Befund stammen
de Trichterrandtopfe aus Quadrant LIX (Taf. 6/1-2), dass 
der Befund 73 nicht unbedingt vereinzelt vorhanden 
gewesen sein wird. 

6. DAS FUNDMATERIAL 

Das Fundspektrum von Grube 73 umfasst meh
rere GroJ3gefaJ3e, groJ3teils in Fragmenten, Bruchstiicke 
von einer groJ3en und einer kleinen Schiissel, einer 
Schale, einer Tasse oder einem Krug, einer Amphore, 
einem kleinen Topf, einigen Standflachenfragmenten 
von Kriigen oder Topfen sowie drei nierenformigen 
Webgewichten. 

Es ist in seinem Erhaltungszustand sehr unter
schiedlich, sodass die Interpretation des Befundes er
schwert wird (siehe oben). Einige GefaJ3fragmente 
weisen Schlickrauung als spezielle Oberflachengestal
tung auf (NV02/06, NV03/0 1-02, NV04/03-04); si e 
sind aber in der gesamten Grube verteilt gewesen. Im 
iibrigen sind die GefaJ3e alle sehr gut gebrannt. Ledig
lich die Webgewichte sind durch einen schlechten 
Brand gekennzeichnet. 

6.1. Topfe 

6.1.1. Trichterrandtopf mi t Knubben auf der Schulter 
(Taf III - NV04/09; Abb. I5) 
Bei dem GroJ3gefaJ3 J\J\104/09 handelt es sich 

um einen Trichterrandtopf mit einer relativ weichen 
Profilierung und Knubben auf der Schulter. Der Rand
entspricht gleichzeitig dem Bauchdurchmesser. Die 
Oberflache ist geglattet. 

Ein ahnliches Exemplar konnte aus Quadrant 
LIX (Planum 1-2 bzw. 2-3) geborgen werden, kann 
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1-----------
Abb. 15 - Spielberg/Pielami.ind: Trichterrandtopf mit 
Knubben auf der Schulter (Photo: G. Gattinger, IUF Wien). 

aber keinem Befund zugeordnet werden (LIX03/01-
02; (Taf. 6/2). Dieses ist durch die gleiche Profilie
rung im Hals-/Schulterbereich sowie durch die Knub
be(n) auf der Schulter gekennzeichnet. Die zeich
nerische Rekonstruktion mag vielleicht einen gedrun
generen GefaJ3aufbau vermitteln, kann aber durchaus 
auch zu einem etwas hi:iheren und dadurch schlanke
ren Topf erganzt werden. Beide Ti:ipfe flihren an den 
gleichen Stellen auch gleich gestaltete, kleine kreis
runde Knubben. 

Die groJ3en Trichterrandti:ipfe mit Knubben 
auf der Schulter und hohem GefaJ3schwerpunkt tre
ten im Rahmen der Trichterbecherkultur nicht sehr 
haufig auf, reprasentieren aber eindeutig eine selbstan
dige Gefa.J3typvariante jener Kultur. Meines Erach
tens lassen sich gerade bei diesem Topftyp noch 
massive lengyeloide Merkmale erkennen. Die ahnli
chen Profilierungen und Verzierungspositionen im 
Rahmen der Schussenrieder und der Pfyner Kultur 
gewahren es vielleicht auch, westliche Einfluss
zonen anzunehmen. Trotzdem lassen sich die bei
den Spielberger Exemplare eigentlich relativ ein
deutig in di e Phase KNP IB l der mahrischen Trich
terbecherkultur nach M. Smid einordnen. Damit sind 
sie gleichzeitig der Phase A2 der Mahrisch-Oster
reichischen Baalberger Gruppe zuzuweisen, wobei 
hier derzeit keine nahere Differenzierung vorhan
den ist. 

Vergleichsfunde sind in Niederosterreich in PfaffsHitteo (VB 
Hollabrunn; SEEWALD, 1940, 8, T. Il/4, 8; RuTTKAY, 1989a, 2, T. Furch 2/ 
A3, G2; RunKAY, 1995, 133 f., Abb. 9/2-3; PREUSS, 1996, T. 6118) und 
Steinabrunn (VB Hollabrunn; KRENN, 1939; RuTTKAY, 1989a, T. Furch 2/ 
A5; RUTTKAY, 1995, 133 f., Abb. 9/1; PREUSS, 1996, T. 61/3), in Mahren 
in Pohofelice (Bez. Brno-venkov; SMio, 1992, 155, Abb. 5/4), Kfizano
vice (Bez. Vyskov; SMio, 1992, 154, Abb. 4/8), Pfitluky (Bez. Bfeclav; 
RUTTKAY, 1989a, T. Furch 3/ A 7; SMio, 1992, 156, Ab b. 6/6) , Rmiz bei 
Laskov (Bez. Olomouc; SMiD, 1994, 216 f., Abb. 10/2) und Ohrozim 
(Bez. Prosejov; Hou~rovÀ, 1960, 30, 58, T. XlX/9) zu beobachten. 

6.1.2. Gedrungener Trichterrandtopf mit stark 
ausladendem Rand (Taf 112- NV04/07; 
Abb. 16) 
Bei dem GroJ3gefaJ3 NV04/07 handelt es sich 

um einen sehr breiten und groJ3en Trichterrandtopf, 
dessen Rand einen gri:iJ3eren Durchmesser als der Bauch
umbruch aufweist. Der Hals ist gekehlter und ein
ziehender als bei den hi:iheren schlankeren Ti:ipfen. Die 
Oberf1ache ist geglattet; Verzierung ist keine vorhan
den bzw. erhalten geblieben. Bemerkenswert ist auch 
hier der sehr hohe GefaJ3schwerpunkt. Vergleichsfun
de aus dem Spielberger Fundmaterial sind keine beob
achtet worden. 

Abb. 16- Spielberg/Pielami.ind: Gedrungener grol3er 
Trichterrandtopf mit stark ausladendem Rand (Photo: G. 
Gattinger, IUF Wien). 

Bei dem sehr groJ3en und von der Form beinahe 
schiisselahnlichen Trichterrandtopf diirfte es sich an
scheinend um keinen sehr gangigen GefaJ3typ handeln, 
da kein wirklich zufriedenstellendes Analogbeispiel 
beobachtet werden konnte. Vergleichbare Formen tre
ten eher bei annahemd um die Halfte kleineren Schiis
seln auf, von deren Angabe ich aber Abstand genom
men habe. Aufgrund der Profilierung mit dem hohen 
Gefa.J3schwerpunkt ist allerdings eine zeitliche und 
kulturelle Einordnung in di e Phase KNP IB l der mahri
schen Trichterbecherkultur nach M. Smid und Phase 
A2 der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Grup
pe nach E. Ruttkay als sehr wahrscheinlich anzuneh
men. 

Vergleichsfunde lassen sich in Niederosterreich in Pfaffstatten 
(VB Hollabrunn; RUTTKAY, 1989a, T. Furch 2/F2; RuTTKAY, 1995, 133, 
Abb. 9/9) und bedingt aufgrund der Profilierung in Poysdorf (VB Mis
telbach; NEUGEBAUER, RUTTKAY & PUCHER, 1998, 522, 532 mi t Abb. 7/2, 
533 mi t Abb. 8/2; hier eine Schtissel) sowie i m Mittelelbe-Saale-Gebiet 
in Dallgow/Doberitz (Kr. Nauen; PREuss, 1966,27, 102, T. 5/e) beobach
ten. 



6.1.3. Hoher Trichterrandtopf mi t Schlickrauung 
und kurzem kleinen Rand 
(Taf 211- NV04/03-04) 
Bei den Rand-, Wand- und Bodenfragmenten 

des GefàJ3es NV04/03-04 handelt es si eh um einen sehr 
groJ3en Topf mit einem stufenartig erweiterten Rand, 
der aber im Gegensatz zu den anderen Topfen des 
Befundes 73 einen eindeutig geringeren Durchmes
ser als den Bauchdurchmesser aufweist. Auch wenn 
di e vorliegende Rekonstruktion in der Zeichnung mog
Iicherweise etwas zu breit und dadurch zu hoch aus
gefallen ware, so ist der Gefà.J3schwerpunkt wiederum 
im oberen Dritte! des Gefà13es zu finden. Die Ober
flache dieses Topfes unterscheidet sich allerdings auf
grund einer schwachen Schlickrauung doch von den 
anderen, ziemlich komplett erhaltenen Topfen. Der 
Topf mit dem kleineren Rand- wie Bauchdurchmes
ser steht im Spielberger Fundmaterial vereinzelt da, 
wenn man die zahlreichen, nicht erganzbaren Rand
und Bodenfragmente von weiteren Topfen auJ3er acht 
las st. 

TrichterrandtOpfe, deren Rand- kleiner als der 
Bauchdurchmesser ist und die einen relativ hohen 
Gefà.J3schwerpunkt aufweisen, treten nicht sehr hau
fig auf. Allerdings konzentrieren si e si eh in jenen Be
funden, die dem alteren Abschnitt des Jungneolithi
kums zuzurechnen sind. Somit reprasentieren sie mit 
dem Vorkommen in der altesten Phase der mahrischen 
Trichterbecherkultur, in der alteren Baalberger Grup
pe sowie in der Pfyn-Altheimer Gruppe Oberschwa
bens einen mehr oder weniger einheitlichen und zu 
synchronisierenden Horizont. 

Vergleichsfunde sind in Mahren in Bozice (Bez. Znojmo; SMio, 
1992, 154, Abb. 4/9; PODBORSKY & VJLDOMEC, 1972, 69, Abb. 15/12) und 
in Hnanice (Bez. Znojmo; KovARNiK, 1997, 175, Abb. 7/13) sowie im 
Mittelelbe-Saale-Gebiet in Dallgow/Doberitz (Kr. Nauen; PREuss, 1966, 
14 ff., 23 ff., 27, 99 ff., T. 5/b) i m Milieu der iiltesten und iilteren Trich
terbecherkultur zu beobachten. 

6.1.4. Grofler Trichterrandtopf mit Schulterrille und 
glattem oder leicht verdicktem Rand 
(Taf 212 - NV02/ll; Abb. 17) 
Bei dem Exemplar NV02/11 handelt es sich um 

einen groJ3en Trichterrandtopf mit einer umlaufenden 
Rille am Hals-/Schulterumbruch. Diese Rille und eine 
ahnliche Profilierung stellen dje gemeinsamen Merk
male zu dem vorher besprochenen TopfNV02/04 dar. 
Lediglich der stufenartig erweiterte Rand fehlt; der 
Bauchumbruch ist auch etwas weniger stark ausge
pragt. Die Oberflache ist geglattet. 

!dente Entsprechungen sind im Spielberger 
Fundmaterial keine weiteren vorhanden, es gibtjedoch 
einen ahnlich gestalteten Topf aus Quadrant LIX, der 
neben der Rille am Hals-/Schulterumbruch auch ei
nen stufenartig erweiterten Rand aufweist (LIX02/03 -
04; Taf. 6/1 ). Beiden GefàJ3en gemeinsam sind di e um
laufende Rille am Hals-/Schulterumbruch, der ausla-
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Ab b. I 7 - Spielberg/Pielamiind: Oberer Gefàl3teil eines 
gro13en Trichterrandtopfes mit Schulterrille (Photo: G. 
Gattinger, IUF Wien) . 

dende Rand, dessen Durchmesser eine Spur gro13er als 
der Bauchdurchmesser ist, sowie der relativ hohe Ge
fà13schwerpunkt. Letzterer diirfte fur die genaue rela
tivchronologische und typologische Zuordnung von 
entscheidender Relevanz sein, da die jiingeren 
TrichterrandtOpfe einen immer tieferen Gefà.J3schwer
punkt aufweisen und der Randbereich eher langer wird. 

Da es sehr wenige Befunde gibt, die unseren 
Topfen exakt entsprechen, sollen jene vergleichbaren 
Gefà.J3e ebenfalls angegeben werden, di e zwar teilweise 
bereits junger zu datieren sind, aber die spatere Ent
wicklung dieses Gefà.J3typs sehr gut charakterisieren 
und die wesentlichen Unterschiede zum Ausdruck 
bringen . 

Bei den TrichterrandtOpfen, die einen hohen und 
schmalen Eindruck vermitteln, eine umlaufende Rille 
am Hals-/Schulterumbruch aufweisen, einen relativ 
hohen Gefà.J3schwerpunkt in der oberen Gefà.13halfte 
und eventuell einen stufenartig erweiterten Rand be
sitzen - wobei Jetzterer nicht unbedingt relevant sein 
muss -, handelt es sich um eine eindeutige Form der 
Phase A2 der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger 
Gruppe mit Furchenstichkeramik/Typus Retz nach E. 
Ruttkay. Vergleicht man die GefàJ3form naher mit der 
feineren Relativchronologie der mahrischen Trichter
becherkultur nach M. Smid, so lasst sich jene mi t sei
ner alteren Phase KNP IB l synchronisieren. Der Be
fu n d aus Velatice spielt hierbei eine entscheidende 
Rolle als Analogiekomplex. 

Vergleichsfunde sind in Niederosterreich in Retz (VB Holla
brunn; SEEWA LD, 1940, 4 f., T. l/6-7; PITIIONJ, 1954, 180 ff., Abb. 118/6-
7; V.POTOCKY, 1956, 553, Ab b. 234/1 O; 555 ff. ; RunKAY, 1989a, Ab b. 
Furch I/A6; RUTIKAY, 1995, 134 f. , Abb. 10/ 11), in Miihren in Jevisovi
ce/Stary Zamek (Bez. Znojmo; als Vergleichsbeispiele seien lediglich 
komplett rekonstruierbare bzw. erhaltene Topfe angefiihrt: MEDUNovA
BENE~OVA , 1981,27 [2264), T. 1/ 1; 28 [2271], T. 1/5; 101 [2714], T. 125/ 
14 [letzteres Beispiel wird nur der Schicht C zugeordnet, kann aber auf
grund der Geflil3form und der applizierten halbmondfo1migen Leiste den 
TrichterrandtOpfen der Stufe C2 angeschlossen werden]; NEUSTUPNY, 
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1959, 261 f., Abb. 1/6), Rmiz bei La~kov (Bez. Oiomouc; SMio, 1994, 
207 ff., Abb. 6/21 ), Moravsky Krumlov!Horni Novosady (Bez. Mora
vsky Krum1ov; HoustovA, 1960, 25, 58, T. XlVI), Velatice (Bez. Brno
venkov; SMiD, 1992, 136, 155, Abb. 5/7, 12-13), in Bohmen in Makotfasy 
(Bez. K1adno; PLESLOVA-STIKOVA, 1985, 52, 97, 99, Abb. 21/DJ b; 222, T. 
XXX/5), im Mittelelbe-Saale-Gebiet in Halle!Heide (Stia. Halle/Saale; 
PREUSS, 1966, 166, T. 12/ ld, 52/2; BEHRENS & SCHROTER, 1980, 28 f., 
Abb. 12/e) und Radeweli/Griinstral3e (Stia. Halle/Saale; PREUSS, 1966, 
23, 168, T. 12/3, 56/9) sowie in Baden-Wiirtternberg in Hornstaad/Horn
le l (Kr. Konstanz; DJECKMANN, 1987, 29,32, Abb. 4/5; DtECKMANN, 1990, 
167 f., Abb. 17/5) und bedingt in Wangen!Hinterborn (SCHLJCHTHERLE, 
1995, 74 f. , Abb. 61/C - schlickgeraute und glattwandige Topfe; 87) zu 
beobacbten. 

6.1.5. Trichterrandtopf mit Schulterrille und 
randstandiger Formholzleiste 
(Taf 3/6 - NV02/04; Abb. l 8) 
Bei NV02/04 handelt es sich um ein Fragment 

eines Trichterrandtopfes mi t einem stufenartig erwei
teliem Rand, in den von unten hohe und breite, recht
eckig anmutende Formholzeindrilcke bis zum Mund
saum hinauf stark ausgepragt und unregelma/3ig an
gebracht worden waren, sodass zwischen den Ein
drilcken regelrecht schmale Stege stehen geblieben 
sind. Auf der Schulter befindet sich eine umlaufen
de, unregelma/3ige feine Rille, die den Ansatz zum 
ausgepragten Bauchumbruch betont. Die Oberflache 
ist gut waagrecht geglattet. Im Spielberger Fund
material gibt es fiir diesen Gefà/3typ und seiner auf
fàlligen Randgestaltung keine weitere entsprechen
de Analogie. 

Abb. 18 - Spielberg/Pielamund: Randfragment eines 
Trichterrandtopfes mit Schulterrille und randstandiger 
Formholzleiste (Photo: G. Gattinger, IUF Wien). 

Der gro/3e Topf mi t Schultenille und randsti:in
diger Formholzleiste lasst sich im jungneolithischen 
Kontext gar nicht so selten befunden. Betrachtet man 
das zeitliche und raumliche Spektrum, in dem er auf-

tritt, so finden wir die alteste Auspragung in der Scho
ninger Gruppe, in der Jenstejn-Gruppe bzw. der Fund
gruppe Bylany/Nade vsi oder im Epilengyel-, Bala
ton-Lasinja Il/III- Horiziont des frilhesten Abschnit
tes des Jungneolithikums, gefolgt von einem massi
ven und gut entsprechenden Vorkommen im Rahmen 
der Mahrisch-Osteneichischen Baalberger Gruppe mi t 
Furchenstich/Typus Retz. Hier sind sowohl die Pha
sen A 1 /KNP IA un d A2/KNP IB2 entscheidend fur 
die Beurteilung des Fundstiickes. Zeitgleich bzw. in 
einigen Fallen vermutlich etwas jiinger treten ahnli
che Auspragungen auch in der Pfyner (hier mit Cor
taillod-Einfluss) und Altheimer Kultur sowie in der 
Stufe Jevisovice C2 auf. 

Betrachtet man das ebenfalls wie in Spielberg/ 
Pielamiind gemeinsameAuftreten dieses Topffragmen
tes mit einem nierenformigen Webgewicht in einer 
Grube in Bak in Ungam, die in den Furchstichkera
mik-Horizont eingeordnet wird, so spricht bereits Ei
niges fur eine ahnliche Beurteilung dieses Exempla
res in diese Richtung. 

Vergleichsfunde sind in Niederosterreich im Altmaterial von 
Spielberg/Pielamiind (VB Melk; RunKAv, l990a, 112, Abb. 7/167; 120, 
T. 1/4) und Olgersdorf (VB Mistelbach; RunKAY, 1971, 142, T. 28/3; 
143, Abb. 1/2; RUTTKAY, 1995, 129 ff,Abb. 8/6; LJCHAROUS, 1976, Bd. 1: 
162; Bd. 2: T. 70/8), in Kamten am Rabenstein bei Lavamiind (VB Wolfs
berg; VAHLKAMPF, 1995, 120, T. 8/9), in Mahren in Kiepice/Hradisko 
(Bez. Znojmo; MmuNovA-BENESovA, 1986a, 15 [49695], T. 2/5), Jevi~o
vice/Star}' Zamek (Bez. Znojmo; MEDUNOvA-BENESovA, 1981, l 0 [1547], 
T. 19/2; SMio, 1994, 217), Hodonice (Bez. Znojmo; HouStovA, 1960, 13, 
T. V/2; SMiD, 1994, 217), Lovèièky (Bez. Bmo-venkov; RiHOVSKY, 1982, 
46, Abb. 23/4; SMio, 1994, 217; RunKAY, 1995, 134), Rmiz bei Laskov 
(Bez. Olomouc; SMio, 1994, 216 f. , Abb. 10/ 1; SMio, 1992, 136, 156, 
Abb . 6/ 11; RUTTKAY, 1995, 134 ff.), Mikulèice-Valy (Bez. Bfeclav; 
PAVELèiK, 1990, 51 f., T. 1/2) und aus der Sammlung Freising mit un
bekanntem Fundort (HouStovA, 1960,41, T. XXIV/6; SMio, 1994, 217), 
in Bohmen in Slany/Sianska hora (Bez. Slany; ZAroTOCKY, 1956, 544 ff. , 
551, Abb. 233/8), Psov (Bez. Podbofany; ZAPOTOCKY, 1958, 667, Abb. 
249/1; 698), Makotfasy (Bez. Kladno; PLESLOVA-STJKovA, 1985,68 f., 91 
f., Ab b. I 8/AI b, AI d; l 08 f., Tab. 15/ Al b, Al d; 250, T. LV! li/l), Jen
stejn (Bez. Praha-vychod; ZÀPOTOCKY & 0RESLEROVA, 1996, l 0 ff., 20, 
Abb. 8/12, 19; 21, Abb. 9/9, 14; 22, Abb. 12/7-8; 25, Abb. 14/17-18; 33, 
Abb. 16/10; 35, Abb. 17/13, 51; 30, 36, 52 f.), Kralupy nad Yltavou 
(Bez. Melnik; ZAPOTOCKY & DRESLEROVA, 1996, 48, 50, Abb. 25/6; 52 f.; 
ZAPOTOCKY, 1994,257, Abb. 1/links unten), in Cimburk (Bez. Kutna H ora; 
ZÀPOTOCKY, 2000a, 41 mi t Ab b. 14/162; 94 mi t Abb. 37 N l; 294 mi t Taf. 
14/ 12; ZAPOTOCKY, 200 l, 268 mitAbb. 5/1) und in Bylany/Nade vsi (Bez. 
Kutna Hora; ZAroTOCKY, 1994, 258 ff., Abb. 2/Topf unten links), im 
Mittelelbe-Saale-Gebiet in Salzmiinde/Schiebzig (Saalkreis; BERAN, 1993, 
evtl. 19, Abb. 3/6; 44 ff., Abb. 15; T. 15/8) und Halle/Heide (Stia. Halle/ 
Saale; PREUSS, 1966, 22, 166, N r. 230, T. 52/l; BEHRENS & ScHROTER, 
1980, 28 f., Ab b. I 2/g), in Polen in Brchnòwko (Chelmno-Region; 
KUKAWKA & WAWRZYKOWSKA, 1987, 105, Abb. 7/18; PAVELCÌK, 1988, 164, 
Chronologietabelle), in Bayern in Alkofen (Lia. Kelheim; PETRASCH, 1985/ 
86, 54, Abb. 20/7; 62, Abb. 28/ 1, 3; 69, Abb. 15/8; 70), in der Schweiz in 
Cham/St. Andreas-Strandbad (Kt. Zug; HocHULJ, 1996, 48 f., Abb. 4/3) 
sowie in Ungarn in Bak (Kom. Zala; HoRvATH, 1990, 26, Abb. 5/4, 6; 39 
f., Abb. 13/4-5) zu beobachten. 

6.1.6. Trichterrandtopf mit mdfJig ausladendem Rand 
(Taf 3/5 - NV02/01) 
Bei dem Exemplar NV02/0 l handelt es si eh um 

ein Randfragment entweder einer hohen trichterfor
migen Schiissel oder eines hohen Trichtenandtopfes. 



Der ausladende Rand iiberragt etwas den engen ge
rundeten Bauchumbruch im Durchmesser. Die Profi
lierung ist weich und im oberen Gefa/3bereich S-for
mig, die Oberflache ist geglattet. 

E in Stiick mi t ahnlicher Profilierung stammt aus 
Quadrant PV, dessen Rand- in etwa gleich gro/3 bzw. 
verschwindend geringer ist als der Bauchdurchmes
ser. Dieses Gefa/3 diirfte sich in einer der hoheren Ver
fullschicbten des Grabens Befund 86 befunden haben, 
ist aber nicbt eindeutig diesem zugewiesen worden 
(PV07/0l; KRENN-LEEB, 1998, Taf. 12211). 

Fasst man das Auftreten der TrichterrandtOpfe 
mit einem weichen, S-fòrmig profilierten Halsbereich 
zusammen, so lassen sich die Mehrzahl der Analogie
funde in den Horizont Jevisovice C2 - Mahrisch
Osterreichische Baalberger Gruppe - Mondsee -Alt
heim - Pfyn-Altheim stellen. Dass ahnliche Stiicke 
aucb im Rahmen der jiingeren Stufe Jevisovice Cl und 
der noch spateren Wachberg-Fazies auftreten, darf 
aufgrund der einfachen Formgebung dieser Topfe und 
Schiisseln an sicb nicht verwundem. 

Vergleichsfunde sind in Niederosterreich aus der spateren Jevi
sovice-Kultur am Wachberg bei Neubach (VB Melk; SCHWAMMENHOFER, 
1990, l 03, 138, Abb. 381; SCHWAMMENHOFER, 1991, 66, T. 44/1 ), in Un
terparschenbrunn (VB Korneuburg; LAUERMANN, 1990, 49 ff., Ab b. l 0/ l; 
RuTTKAY, 1995, 130 ff.), in Mahren in Jevisovice/Stary Zamek (Bez. 
Znojmo; MEDUNOVA-BENESovA, 1981,21 [1877], T. 11/10), in Brno-Lf
seii/Staré Zamky (Bez. Brno; MEDUNOVA-BENESOVA, 1964, 94 ff., III, 
Abb. 18/11; 117, 153 f.), in Ohrozim (Bez. Prostejov; HouStovA, 1960, 
28, 53, T. XVII/13), in Ober6sterreich in der Station Mooswinkel von 
Au, Gem. lnnerschwand (VB Vocklabruck; LccHNER, 1997, 30, 36, T. 21 
1), aus der Station See von Au, Gem. Unterach am Attersee (VB Vockla
bruck; LOCHNER, 1997, 120, 159, T. 8/3; 119, 168, T. 17/l; 136, 168, T. 
17/4; 120, 170, T. 19/3; 81, 168, T. 17/2; 134,219, T. 68/3; 126,220, T. 
6917; 306, 327, T. 4/4; 321, 334, T. 11/4), in Bayern im Milieu der Althei
mer Kultur in Ergolding/Fischergasse (Lkr. Landshut; ENGELHARDT, 1994, 
46 f., Ab b. 3/1 ), in Alkofen (Lkr. Kelheim; PETRASCH, 1985/86, 51 ff., 
61, Ab b. 27/1; 69, Ab b. 15/6), in Baden-Wtirttemberg aus Musbach/See
wiesen (Kr. Ravensburg; SCHLICHTHERLE, 1995, 71 f., 81, Abb. 67/13, 19) 
im Milieu der Pfyn-Altheimer Gruppe Oberschwabens und in 
Odenahlen (Kr. Biberach; SCHLICHTHERLE, 1995, 90, 115, T. 11/54) zu 
beobachten. 

6.1. 7. Kleiner Trichterrandtopf mi t Schulterrille 
(Taf 414 - NV02/05) 
NV02/05 stellt einen kleinen Trichterrandtopf 

mi t umlaufender Rille am Hals-/Schulterumbruch dar. 
Der trichterfòrmige Rand ist annahemd gleich ausla
dend wie der ma/3ig gerundete Bauchumbruch. Die 
Profilierung ist wenig ausgepragt und allein die Rille 
verrat die ZugehOrigkeit zu den iibrigen Topfen - ab
gesehen von der Tatsache, dass dieser im ungestOrten 
Verband in Befund 73 dokumentiert worden ist. 

Ùberlegenswert ist im Ùbrigen die Ansprache, 
da dieser aufgrund der kleinen Dimension auch als 
Trichterbecber bezeichnet werden konnte. 

Trotzdem auch bei diesem kleinen Topf oder 
Becher wenige Vergleichsfunde bekannt sind, kann er 
im Wesentlichen den iibrigen Fundobjekten des Be
fundes 73 angeschlossen un d in di e Phase KNP IB l 
der mahrischen Trichterbecherkultur gestellt werden. 
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Vergleichsfunde sind in Nieder6sterreich aus Oberthtirnau (VB 
Horn; LANTSCHNER, 1990, 6, Abb. 6/1-2) als Lesefund im Milieu der Jevi
sovice-Kultur, in Mahren aus Velatice (Bez. Brno-veokov; SMiD, 1992, 
155, Ab b. 5/1 0), in Bohmen in Makotfasy (Bez. Kladno; PLESLOvA-SnKo
vA, 1985, 65 f., 99 f., Abb. 21/Dill d; 108 f., Tab. 15/Dlll d; 112 f., Tab. 
17b/JOO; 246, T. UV/2) im Milieu der bohmischen Baalberger Gruppe 
mi t Altheimer Einfluss zu beobachten. 

6.1.8. Trichterrandtopf (allgemein) (Taf 3/1 - NV02/06; 
Taf 3/2 - NV03/02; Taf 313 - NV02108; Taf 3/4 
- NV04/08; Taf 4/6- NV02/10) 

Samtliche oben angefuhrten Rand-, Wand- und 
Standflachenfragmente aus Befund 73 lassen sich pro
blemlos der Phase A2 der Mahrisch-Osterreichischen 
Baalberger Gruppe zuordnen. Es handelt sich aus
schlie/3lich um TrichterrandtOpfe unterschiedlicher 
Gro/3en; diese verraten aber vergleichbare Profilierun
gen wie die bereits oben besprochenen Exemplare. 
Naheren Varianten der TrichterrandtOpfe !asse n si e si cb 
allerdings nicht zuweisen. 

6.1.9. Henkeltopf (Taf 4/8 - NV02109) 

Bei dem Wandbruchstiick NV02/09 handelt es 
sich um ein Henkelgefa/3; ob dieses einzeln, gegen
oder kreuzstandig Handhaben aufgewiesen hat, kann 
aufgrund der Bruchstiickhaftigkeit nicht mehr festge
stellt werden. Auch die letztendliche Typenanspra
che wird durch diesen Erhaltungszustand sehr er
schwert. Analysiert man den unteren erhaltenen 
Henkelansatz, so kann es sich entweder um einen 
englichtigen oder um einen relativ kleinen weitlichti
gen Henkel gehandelt haben. Betrachtet man nun den 
Fortlauf der Profilierung, so konstatiert man einen 
Ansatz zur Erweiterung des Halsbereiches. Aufgrund 
dieser Merkrnale kann es sich lediglich um einen 
Henkeltopf handeln. 

Ein Krug weist meistens einen weitlichtigen 
Henkel aufund besitzt eine eher gerade hohe Halspar
tie. Bei einer Amphore sitzen zwei und meist vier eng
lichtige Henkel entweder am Gefa/3unterteil oder auf 
der Schulter auf. Das bedeutet, dass sich das Profil 
zum Hals-/Schulterumbruch noch weiter verengen 
muss. Letzterer Gefa/3typ kann fur das Spielberger 
Exemplar ausgeschlossen werden. 

Es kann relativ eindeutig nachgewiesen werden, 
dass der Spielberger Henkeltopf in den Horizont A2 
bzw. IB l der mahrischen Trichterbecherkultur ein
gereiht werden kann und durchaus in diesem Spek
trum innerhalb der einschlagigen Befunde vorzufin
den ist. 

Verg1eichsfunde sind in Mahren in Brumovice (Bez. Kunov; 
PAVELciK 1963, l ff.; RuTTKAY, 1989a, T. Furch 3/B) im Milieu der Phase 
A2 der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Gruppe und in Velatice 
(Bez. Brno-venkov; SMiD, 1992, 155, Abb. 5/12-13) i m Milieu der Phase 
KNP JB l der mahrischen Trichterbecherkultur ZU beobacbten. 
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6.2. Schusseln 

6.2.1. Geschwungen doppelkonische Schussel 
(Taf 4/7 - NV02103; Abb. 19) 
Bei dem Randfragment NV02/03 handelt es si eh 

um eine Schussel mit kurzem, beinahe zylindrisch 
anmutendem Hals und gerade abgestrichenem Rand. 
Der Rand- ist wesentlich kleiner als der Bauchdurch
messer. Auch hier fallt der hohe Gefal3schwerpunkt 
auf, obwohl keine StandfHiche erhalten ist und die 
Gefal3hohe somit nicht korrekt ermittelt werden kann. 

Als Vergleichsfund tritt eine Schussel aus Be
fund 34 von Spielberg (GVIII03/02; KRENN-LEEB 1998, 
Taf. 170/3) auf. Entscheidend ist die Tatsache, dass 
auch diese Gefaf3fotm einer Datierung in die Phase 
A2 der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Grup
pe nach E. Ruttkay sowie der Phase KNP IB l der mahri
schen Trichterbecherkultur nach M. Smid nicht wider
spricht. 

Vergleichsfunde sind in Oberosterreich im Milieu der Mond
see-Gruppe in Au/Mooswinkel, Gem. lnnerschwand (VB Vocklabruck) 
und in der Station See von Au, Gem. Unterach am Attersee (VB VockJa
bruck; LOCHNER, 1997,30 (739), 38, T. 4/5, 10/9; 69 (20505), 72, T. 1/2; 
90 [85/2], 158, T. 7/ 1; 137 (1041], 161 , T IO/ l; 139 [1139], 220, T. 69/ 
1; 295 [6530], 336, T 13/3; 298 [6671], 337, T. 14/4), in Bayem im 
Mi li eu der Aitheimer Gruppe in A lkofen (Lkr. Kelheim; PETRASCH, 1985/ 
86, 66, Abb. 32/5, 9; 70), in Nòrdlingen-Baldingen (Lkr. Donau-Ries; 
ZEEB , 1994, 199, 208, T. 4/3) i m Milieu der Goldberg-Fazies, in Bòhmen 
in Makotfasy (Bez. Kiadno; PLESLOVA-STtKOVÀ, 1985, 49, 52, 64 f., 93, 
95, Ab b. !9/Bif; 108 f., T ab. 15/Bl; Ili ff., Tab. 17b; 121; 219, T. XXVII/ 
Il; 222, T. XXX/3; 243, T LI/ l) im Milieu der Baalberger Kultur mit 
Altheimer Einfluss zu beobachten. 

----
Abb. 19- Spielberg/Pielami.ind: Gedrungen doppelkonische 
Schi.issel (Photo: G. Gattinger, IUF Wien). 

6.3. Schalen 

6.3.1. Konische, schwach kalottenformige Schale 
(Taf 4/3 - NV02107) 
Die kleine Schale NV02/07 reprasentiert einen 

schwach kalottenformigen Gefaf3typ mit einer sehr 

seichten, angedeuteten Halskehlung. Die OberfHiche 
ist geglattet, die Standflache nicht erhalten. Ein Ver
gleichsfund im Spielberger Fundmaterial ist nicht vor
handen. 

Einfache Schalen sind relativchronologisch 
nicht sensibel, allein die schwache Kehlung verrat ein 
Vorkommen im alteren Abschnitt des Jungneolithi
kums. Hier bietet die Mondsee-Gruppe die wohl bes
ten Vergleichsbeispiele, sodass sich auch die Schale 
aus Befund 73 zeitlich den anderen Fundobjekten die
ser Grube angleicht. 

Vergleichsfunde sind in Oberosterreich aus der Pfahlbaustation 
See aus Au, Gem. Unterach am Attersee (VB Vocklabruck; LoCHNER, 
1997, 123, 125, 149, 242, T. 9111, 3-4) im Milieu der Mondsee-Gruppe 
zu beobachteo. 

6.3.2. Trichterrandschale (Taf 4/5 - NV04/05) 
NV04/05 stellt eine Trichterrandschtissel dar, de

ren Rand- etwas grof3er als der Bauchdurchmesser ist 
und deren Gefal3schwerpunkt wiederum sehr hoch liegt. 
Der Halsbereich ist geschwungen und breit gekehlt. Die 
Oberflache ist geglattet. Direkte Vergleichsfunde sind im 
Spielberger Fundmaterial keine vorhanden. 

Schilsseln mit geschwungenem gekehlten Hals 
treten vom Mittelneolithikum weg bis in das Endneoli
thikum auf. Sie stellen keinen feinchronologischen 
Gefal3typ dar und lassen sich lediglich anhand feiner 
Abstufungen bei der Profilierung bzw. dem Hohen- und 
Breitenverhaltnis naher einordnen. Charakteristisch fur 
die Spielberger Schussel ist die Verbindung zur Mond
see- und Altheimer Kultur, die letztendlich die aussa
gekraftigsten Vergleichsbeispiele geliefert haben. 

Vergleichsfunde sind in Oberbsterreich aus den Pfahlbaustatio
nen in Seewalchen (VB Vocklabruck; WtLLVONSEDER, 1963-68, 257, T. 
31/2, 34/7, lO), und der Station See in Au, Gem. Unterach am Attersee 
(VB Vòcklabruck; LOCHNER, 1997,268,295,309,317,321,347, T. 24/ 
6-1 O) i m Mi li eu der Mondesee-Gruppe, in Bayern in Alkofen (Lkr. Kel 
heim; PETRASCH, 1985/86, 51 ff., 54, Ab b. 20/4; 61, Ab b. 27/1; 69, Ab b. 
15/6) im Milieu der Altheimer Kultur, in Maillen in Jevisovice/Sta.rj 
Zamek (Bez. Znojmo; MEDUNOVA-BENESovA, 1981, 22 (1884, 1895] , T. 
612, 37/3; SMìo, 1992, 157, Abb. 7/2) im Milieu der Phase KNP IlA der 
mahrischen Trichterbecherkultur und zeitgleich bzw. etwas spater an das 
Ende der Trichterbecherkultur aus Ohrozim (Bez. Prostèjov; HousrovA, 
1960, 27, T. XVI/7; 29, T XVIV9) zu beobachten. 

6.4. Tasse 

6.4.1. Geschwungen doppelkonische Tasse (Taf 4/1 -
NV02/02) 
NV02/02 fallt als Tasse aus dem ilbrigen Ge

fal3spektrum von Topfen und Schiisseln bzw. Schalen 
heraus. Es handelt sich um eine doppelkoniscbe Tas
se mi t sehr gut ausgepragtem, beinahe schon geknick
tem Bauchumbruch. Die Form ahnelt vor allem in 
der Hals- und der Randgestaltung sehr der Schussel 
NV02/03. Vom Bauchumbruch bis zum Rand- es sind 
lediglich die abgeplatzten Stellen erhalten - war ein 
uberrandstandiger, vermutlicher Bandhenkel vorhan
den gewesen. Auffallend ist die uberaus gut geglatte-



te Oberflache und der sehr gute Brand. Diese Tasse 
steht im Spielberger Fundmaterial vereinzelt da. 

Tassen mit uberrandstandigem Henkel und an
nahemd doppelkonischem GefaJ3korper gehOren dem 
Keramikspektrum der Trichterbecherkultur an, obwohl 
die Variante dieses GefaJ3typ an sich nicht sehr haufig 
in Erscheinung tritt. Gute Vergleiche findet man im 
Bereich der Mondsee-Gruppe und der bohmischen 
Trichterbecherkultur, die starke Einflusse der Althei
mer Kultur in sich tragt. Àhnlich geformte, hier aller
dings doppelhenkelige Tassen tauchen bereits in der 
Bisamberg-Oberpullendorf-Gruppe des Epilengyel
Komplexes auf. Dass diese Tassenvariante auch in die 
fiiihe Badener Kultur (Boleniz-Phase) uberlebt, zei
gen Beispiele aus Mahren eindeutig auf. Hierbei ver
andert sich vor allem die Randbildung, die dann ge
schwungener und nicht mehr annahemd zylindrisch 
geformt ist. 

Vergleichsfunde sind in Niederosterreich bedingt in der Bisam
berg-Oberpullendorf-Gruppe des Epilengyei-Komplexes (MOG Ile) bei
spielsweise aus Scbleinbach (VB Miste! bach) und Wiirnitz (VB Korneu
burg) bekannt (RurrKAY, 1976,292 f., 312, Abb. 6/ 1, 4; RurrKAY, 1995, 
119, Ab b. 4/ l) , in Oberosterreich aus der Pfahlbaustation Mooswinkel 
in Au, Gem. Innerschwand (VB Vocklabruck; LOCHNER, 1997, 33 (789], 
41 , T. 7/4), aus der Pfahlbaustation See in Au, Gem. Unterach am Atter
see (VB Vocklabruck; LOCHNER, 1997,93 f., (133/l], 249, T. 98/1; 147, 
[7978], 253, T. l 02/ll; 90, [90/2], 255, T. l 04/2; 83, (30/2], 255, T. l 04/ 
3; 88, [69/l], 256, T. 105/1; 88, (70/3], 256, T. 105/2), in Mahren aus 
Slatinky (Bez. Prostejov; SMio, 1990, 84, Abb. 11/4; 88; SMio, 1992, 
157, Abb. 7/21) im Milieu der Phase KNP IIB der mahrischen Trichter
becherku1tur (l. Gruppe der Hiige1graber) und im dritten Hiige1graber
feld von Namest' na Hané (Bez. Olomouc; SMio, 1998, 117, 122, Abb. 4/ 
7) aus der Phase KNP IlA der mahrischen Trichterbecherku1tur, in Boh
men aus Makotfasy (Bez. K1adno; PLESLOvA-STJKovA, 1985, 72 ff., 95 f., 
Ab b. 20/CI f, g; l 08 f., T ab. 15/Cl f, g: 112 f., T ab. l 7bll17; 195, T. III/ 
l; 69 f., 251, T. LIX/4) i m Milieu der lokalen Bohmischen Baalberger 
Gruppe (Phase b) und vor allem der A1theimer Kultur zu beobachten. 

6.5. Sonderformen 

6.5.1. Gekerbte Handhabe (Taf 4/2 - NV04/06; 
Abb. 20) 
Bei NV04/06 handelt es si eh um einen unregel

maJ3ig gebogenen groJ3en Lappen, der an der Obersei
te halbrund geformt ist. An dieser Stelle sind vier un
terschiedlich lange Kerben erhalten, an einer ursprung
lich weiteren ist das Sttick abgebrochen. Ob dieses 
Fundobjekt, das eindeutig Befund 73 zuzuordnen ist, 
als Griffiappen an einer GefaJ3wandung oder am Rand 
angebracht worden oder Bestandteil eines Henkels 
war, lasst sich nicht mehr entscheiden. Es passt auf 
keinen Fall weder zu einem rekonstruierbaren GefaJ3 
dieser Grube, noch zu einem anderen aus dem Spiel
berger Fundmaterial. 

Setzt man die Vergleichsfunde zu dem gekerb
ten lappenahnlichen Fragment aus Spielberg/Piela
mund miteinander in Beziehung, so fallt auf, dass keine 
einzige Analogie exakt dem Spielberger Exemplar 
gleicht. Wir finden tierpfotenahnliche Handhaben be
reits ab der Linearbandkeramik (hier vor allem in der 
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Abb . 20 - Spielberg/Pielamtind: Gekerbte Handhabe 
(Photo: G. Gattinger, IUF Wien). 

Zeliezovce-Gruppe) bis hinein in den Epilengyel
Komplex der Bisamberg-Oberpullendorf-Gruppe zu 
Beginn des Jungneolithikums. Weiters tauchen ver
starkt ahnliche Gestaltungsformen im Rahmen der 
Badener Kultur auf. Hier sind die bekannten SchOpf
schalen mit gekerbten oder hockerartigen Griffenden, 
die Kruge mit zylindrischem Hals mit hockerartig ge
formten Bandhenkeln oder Schusseln mit vergleich
baren Henkeltypen anzufuhren. Diese Art der Henkel
und Griffgestaltung ist bis in die Bosaca-Kostolac
Gruppe zu verfolgen. 

Aber auch im Rahmen der Kulturgruppen des 
alteren Endneolithikums erlebt diese auffallende Art 
der Handhabengestaltung eine Fortfuhrung. Hierbei 
handelt es sich verstarkt um gekerbte Lappen, die an 
Topfen der Jevisovice- und der Rivmic-Kultur hoch
gezogen als Handhaben dienten. 

Die ahnlichsten Stucke sind auf den nieder
osteneichischen spatneolithischen Hohensiedlungen 
wie Zobing/Koglberg (VB Krems; ScH6N, 1983, 234, 
Abb. 185), Muhlfeld/In der Prenten (VB Horn; Rurr
KAY, 1989b, 132 f., Abb. 4/42) und Freischling/Hoch
feld (VB Krems; RuTTKAY, 1989b, 127, 129, Abb. 2/ 
13-14) zu finden. Allerdings sin d alle angefi.ihrten 
Fundstellen ungenugend erforscht und wissenschaft
lich noch nicht naher bewertet worden. Es handelt sich 
bei ali diesen Fallen um Lesefunde, die zwar im Ver
band mi t Keramik der unterscmedlichsten Auspragun
gen der Jevisovice-Kultur aufgetreten sind, allerdings 
auch andere Bewertungen innerhalb des Spatneo
lithikums zulassen konnten. 

Auffallend ist, dass sich keinerlei Vergleichsfun
de aus einem gesichert trichterbecherzeitlichen Milieu 
vorgefunden haben. Hinweise auf das Vorkommen sol
cher Handhaben in Zusammenhang mit Befunden der 
Trichterbecherkultur werden allerdings vorsichtig for-
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muliert und deuten eine mògliche Beziehung Badener 
Elemente zur vorangehenden Salzmlinder Stufe der 
Trichterbecherkultur in Bòhrnen an. Leider handelt es 
sich bei diesen Beispielen meist um nicht gesicherte 
Befunde (PLEswvA-SnKovA, 1973, 412). 

Da das gekerbte Lappenfragment aus Spielberg/ 
Pielamlind aus der untersten Lage des Befundes 73 
stammt und somit in keiner Weise von anderen Be
funden gestòrt worden war, sind in Bezug auf das sonst 
liberaus harmonische und zusammenpassende Fund
spektrum lediglich zwei Erkliùungen fur diesen ,Aus
rei./3er" mòglich. Einerseits kònnte das Exemplar bei 
der Restaurierung bzw. lnventarisierung unabsichtlich 
und zufàllig in diesen Fundposten gelangt sein und 
eigentlich dem Jevisovice-Fundmaterial zugeordnet 
gehòren (es lag vereinzelt in jener Schachtel, in der 
sich lediglich der grof3e Topf NV04/07 befand!); an
dererseits ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass wir 
es hier mi t einer Gefàf3applikation- vorzugsweise ei
nem Lappen - zu tun haben, die im Milieu der Trich
terbecherkultur, vor allem im niederòsterreichischen 
Gebiet, durchaus gefunden batte werden kònnen, ware 
eine umfangreichere Anzabl an gesicherten Befunden 
vorhanden. 

6.5.2. Nierenformige Webgewichte 
(Taf 5/1-3- NV03/03-05; Abb. 21-22) 
Die wohl interessantesten Fundobjekte aus Be

fund 73 stellen die Fragmente von drei nierenfòrmi
gen Webgewichten dar. Diese sind in unterschied
lichem Zustand erbalten, aber keines ist komplett 
(NV03/03-05). Von der Machart und dem Ton sind 
sie alle gleichartig, sodass es geni.igt, das best erhal
tenste detaillierter zu beschreiben (NV03/05; Taf. 5/3; 
Abb. 23-24). 

Das Webgewicht besteht aus einem im Quer
schnitt annahemd kreisrunden, vollen Tonwulst von 
knapp 5-6 cm Durchrnesser, der schwach gebogen und 
nicht ganz 20 cm lang ist. Aufgrund dieser Kri.immung 
-es sin d auch ki.irzere un d gedrungenere Webgewichte 
bekannt - wird diese Gestaltung als nierenfòrmig be
zeichnet. An beiden Endbereichen ist je eine Durch
lochung vorhanden, di e · rund 0,5 cm lnnenlichte auf
weist. An den erhaltenen Ausnehrnungen sind an der 
Oberseite 0,2 cm breite Abriebspuren erkennbar, die 
auf die Verwendung bzw. Nutzungsrichtung einen di
rekten Hinweis liefem (Abb. 25). Dass diese Durch
lochungen gleichzeitig auch die Schwachstellen die
ser Fundobjekte waren, zeigen die Sollbruchstellen 
ebendort. Die Tonqualitat - der Ton ist stark hack
selhaltig - und der Brand - bei starkerer Berlihrung 
lòst sich feinsandiges bis feinschluffiges Materia! von 
der Oberflache- sind schlecht (Abb. 26). Diese Merk
male sind ein Zeichen fur eine rein funktionell bedingte 
Form, deren Materialqualitat von geringer Bedeutung 
gewesen sein muss. Da die Herstellungsweise sehr 

einfach zu bewerkstelligen und kein starkes Feuer 
notwendig war, lief3en sich diese Webgewichte jeder
zeit rasch und in beliebiger Anzahl produzieren. 

Dass diese Webgewichte auf3erst selten auftre
ten - in Osterreich sind derzeit lediglich zusatzlich 
zwei zu den drei Spielberger Exemplaren bekannt -, 
ist ein Hinweis fur eine spezielle Art, die offensicht
lich nicht sehr haufig im Einsatz waren. Aufgrund der 
doppelten Durchlochung- ein entscheidender Unter
schied zu den gangigen Webgewichten - bedarf es 
einer andersartigen Aufhangung bzw. Aufhangevor
richtung und dadurch in weiterer Konsequenz eines 
andersartigen Webstuhles. Dass damit auch eine an
dersartige Webart bzw. ein Gewebe produziert wor
den sein kann, ist anzunehmen. 

Bevor aber auf diese Perspektiven naher einge
gangen wird, seien einige Vergleichsfunde vorgelegt, 
die weitere Hinweise auf Nutzung und Funktion lie
fem sollen. 

6.5 .2.1. Vergleichsfunde 
Osterreich 

Laut einer freundlichen Mitteilung von E. Rutt
kay wurde in Mi.ihlfeld (VB Horn, Niederòsterreich) 
ein Fragment eines nierenfòrmigen Webgewicbtes 
aufgelesen. Eine persònliche Ùberprlifung waren mir 
und ihr bislang noch nicht mòglich2

• 

Das zweite nierenfòrmige Tonobjekt stammt -
leider unstratifiziert - vom Rabenstein bei Lavami.ind 
(VB Wolfsberg, Kamten), das drei Durchbohrungen 
aufweist und dem Typus Kanzianiberg der Balaton
Lasinja-Gruppe des Epilengyel-Komplexes zugewie
sen worden ist (Taf. 917). G. Vahlkampf sprach mehrere 
Deutungsmòglichkeiten an, wie eine Funktion als 
Amulett, als Netzsenker oder als Webgewicht, konnte 
sich aber fur keine der drei Varianten wirklich erwar
men. Einen Netzsenker konnte er sich allerdings auf
grund der fehlenden Abriebspuren nicht vorstellen. 
Dass lediglich ein Fragment im gesamten Siedlungs
material vorhanden ist, stimmte ihn auf3erst vorsichtig 
(VAHLKAMPF, 1995, 42, 77, 144, T. 32/6). 

Ungarn 
Vermutlich zwei Fragmente - eines davon ist 

gesichert - von nierenfòrmigen Webgewichten konn
ten 1987 in Bak (Kom. Zala) im Rahmen einer Gra
bung beobachtet werden. Es handelt si eh einerseits um 
,ein ziegelrotes, schuhleistenfòrmiges, Sand gemager
tes Gewicht mit poroser Oberflache und einer waag
rechten Durchbohrung. Erhaltene Hohe: 13,2 cm", das 
den Spielberger Exemplaren sehr ahnlich ist und der 
Grube 9 zugeordnet wird (HoRvATH, 1990, 25 f., Abb. 
5/5; HoRvATH, 1996) (Taf. 9/4). 

Das andere Tonobjekt wird von L. A. Horvath 
folgendermaf3en beschrieben: ,Ein grauer, schamott
artig ausgebrannter, gebogener Gegenstand, von drei-
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---------
Abb. 21 und 22 - Spielberg/Pielami.ind: Fragmente von drei nierenfdrmigen Webgewichten (Photos: G. Gattinger, IUF 
Wien). 

l 
' 

Abb. 23 und 24 - Spielberg/Pielamiind: Das best erhaltenste nierenformige Webgewicht mit starken Schrnauchflecken. 
Ansicht von beiden Seiten (Photos: G. Gattinger, IUF Wien). 

Abb. 25 - Spielberg/Pielamiind: Abni.itzungsspuren am 
nierenfòrmigen Webgewicht (Photo: G. Gattinger, IUF 
Wien). 

eckigem Durchschnitt. Auf dem inneren Bogen und 
auf den Seiten mi t halbfertigen BohrlOchem. Der Ra
dius auJ3en = 18 cm, die innere Seite umschreibt kei
nen Kreisbogen." Dieses wurde in der Gru be 9b do
kumentiert. Obwohl eine endgiiltige Durchlochung 
offensichtlich nicht erfolgt ist, wurde das Objekt auf-

Abb. 26 - Spielberg/Pielami.ind: Der Ton der nieren
formigen Webgewichte ist stark vegetabil gemagert und 
schlecht gebrannt (Photo: G. Gattinger, IUF Wien). 

grund der Abntitzungsspuren hangend benutzt (HoR
vATH, 1990, 31, Abb. 9111a-b; 33, 41). 

Diese nierenformigen Webgewichte sind bis
lang einzigartig in Ungam befundet worden. Wahrend 
das unverzierte Gewicht auch in der Dimension den 
Spielberger Exemplaren entspricht, treten beim zwei-
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ten andersartige Merkmale auf, die aber letztendlich 
auf eine gleichartige oder zumindest iihnliche Funk
tion als Webgewicht hindeuten. Dass aufgrund der 
nicht durchgefilhrten Durchbohrung eine andere Han
gevorrichtung in den Lochem konstruiert gewesen sei n 
muss - vor allem mit stabileren Materialien - scheint 
auf der Hand zu liegen. Trotzdem war eine hiingende 
Funktion ausschlaggebend fùr die Nutzung, sodass 
dieses Exemplar sehr wohl als Vergleichsfund heran
gezogen werden kann. 

Aufgrund der zahlreichen Beifunde - es konn
ten vor allem frisch gebrochene GefaJ3fragmente von 
Schalen, Kri.igen, Schtisseln, Topfen, VorratsgefaJ3en, 
Spinnwirteln ( einer mi t einer Tierdarstellung verziert), 
Schmelztiegeln und jenen gekrtimmten Tonobjekten 
geborgen werden- konnen die Gruben in die Zeit der 
transdanubischen Furchenstichkeramik, das heiJ3t in 
die Stufe III der Balaton-Lasinja-Gruppe datiert wer
den. Ein Wandbruchsttick mit einem erhaltenen Schei
benhenkel untersttitzt diese zeitliche Zuordnung eben
falls (HoRVATH, 1990, 24 f., Abb. 4/10, 43). 

Betrachten wir dieses Fundspektrum niiher, so 
stellen wir eine weitere Ùbereinstimmung mit dem 
Befund 73 von Spielberg-Pielamtind fest. Die Rand
fragmente zweier Topfe mit stufenartig erweiterten 
Randem, die mit Forrnholzeindrticken versehen sind 
und die, wie das nierenformige Webgewicht, auch aus 
Grube 9 stamrnen (HoRvATH, 1990, 26, Abb. 5/4, 6; 
39 f., Abb. 13/4-5), lassen einen direkten Vergleich 
mit dem Spielberger Topffragment NV02/04 (Taf. 
3/6) zu. 

In Anbetracht der mehrfachen Obereinstimrnun
gen in punkto Fundmaterial und der Ansprache sei
tens L. A. Horvaths als ,Kultstiitte" sollten wir auch 
den Befund von Bak niiher beleuchten. 

Wiihrend der archiiologischen Ausgrabung im 
Jahr 1987 trat unterhalb eines arpadenzeitlichen Ni
veaus eine weitriiumige Schuttschicht mi t zahlreichem 
Htittenlehm und Fundmaterial auf, die in etwa eine 
Fliiche von 7-8 m2 bedeckte. Darunter !bsten sich 
schlieJ3lich drei Gruben aus diesem Komplex (Gru
ben 9, 9a und 9b), wobei die unregelmaJ3ig geformte 
Gru be 9 lediglich mi t l ,20 m Breite und 0,30 m Tiefe 
sehr seicht gewesen war. Die Grube 9b hingegen war 
in ihrer Form trichterfdrmig (,bienenkorbfdrmig") und 
w i es eine maximale Breite von 2,00-2, l O m sowie e i ne 
Tiefe von l ,80 m auf. 

Insgesamt konnten auf den ergrabenen Fliichen 
sieben Gruben annahernd in einer Linie aufgedeckt 
werden. Irn weiteren Umfeld wurden keine anderen 
Befunde der Furchenstichkeramik beobachtet. 

Folgende Erscheinungen konnten innerhalb der 
Grubenkomplexe dokumentiert werden: Es fand eine 
abschnittsweise Verfilllung der Gruben mit sterilen 
Zwischenschichten statt. Im Inneren der Gruben wur
den Feuerspuren konstatiert. Zusammengehorende 

Tierknochen, ein Mahlstein in Grube 14 und ein Ton
stempel sowie ein Reibstein mit roten Farbspuren aus 
Grube 9b erwecken Interesse. Das Fundmaterial wur
de hauptsachlich innerhalb der plan aufgeftihrten 
Ascheschichten in den Gruben geborgen. L. A. Hor
vath mochte darin eine Opferstatte im Dienste des 
Fruchtbarkeitskultes sehen (HoRvATH, 1990, 34 ff.). 

In Bezug auf die Befundlage lassen sich kaum 
Vergleiche ziehen, da die Spielberger Grube 73 klei
ner dimensioniert und lange nicht so eingetieft gewe
sen war. Auch die Verfilllungsstruktur stimmt mit dem 
Baker Befund nicht uberein. Brandspuren, auJ3er holz
kohlehiiltiger Erde, waren ebenfalls keine beschrie
ben worden. Insofern liisst sich lediglich das Fund
material miteinander vergleichen. 

Slowakei 
Kleine, schmale nierenfdrmige Tonobjekte mit 

Lochungen an den Enden konnten bereits im Milieu 
der fruhen Linearbandkeramik im Befund 1/92 von 
Zbudza in der Ostslowakei beobachtet werden, wobei 
hier die Funktion bislang unbekannt ist (VrzoAL, 1997, 
T. IV-26/6-7, 10-12, 14). 

Tschechien 
Von der Fundstelle Homole/Klungenburg bei 

Kfizenec (Bez. Tachov, Bohmen) stamrnt ein dreimal 
senkrecht durchbohrter Griff, der von E. Pleslova-Stiko
va geme der Michelsberger Kultur zugeordnet werden 
wtirde. Solche senkrecht durchbohrten Griffe treten im 
Rahmen der Bemburger, der Rivnac- und der Chamer 
Kultur aber ebenfalls auf. Es handelt sich aufgrund der 
andersartigen Durchbohrung auch um eine andere Funk
tion, die mit diesem Tonobjekt verbunden ist (PLESLO
vA-STIKovA, 1969a, 9 ff., Abb. 3/6). 

Bundesrepublik Deutschland 
Eine Sonderbestattung in einer Siedlungsgrube 

der Baalberger Gruppe mit zwei nierenfdrmigen Web
gewichten konnte in Melchendorf/Wiesenhtigel III (Kr. 
Erfurt-Stadt, Thtiringen) 1984 dokumentiert werden. 
Es handelt sich um eine kreisrunde Grube mit senkre
chten Wiinden und mit einem Durchmesser von rund 
1,20 m und einer Tiefe von 1,00-1,20 m, die zumin
dest im oberen Bereich sekundiir durch eine urnenfel
derzeitliche Kinderbestattung gestbrt gewesen war. 

Inmitten der ebenen Grubensohle wurde ein 
Bereich von rund 0,65 m Durchmesser etwa O, l O m, 
dessen Mittelbereich mit einem Durchmesser von 
0,31 cm nochmals um 0,01-0,02 m eingetieft (Taf. l 0/6). 
In dieser abgestuften Grubensohle dtirfte ein Feuer 
gebrannt haben, das mit Loss abgedeckt worden war, 
sodass der Grubenuntergrund wiederum pian fur die 
Lage eines massiven, sattelformig geformten Stein
blocks (ca. 0,67x0,45 m) gewesen war. Auf diesen 
wurde schlieJ3lich ein erwachsenes miinnliches Indi-



viduum deponiert. Eine Gesamtlagerung des knapp 
40jahrigen Mannes war gegeben, allerdings fehlte der 
Schadel, wobei das Unterkiefer aber vorhanden gewe
sen war. Schnittspuren waren keine konstatiett wor
den. Am Nordende der Grube wurden die beiden nie
renformigen Webgewichte deponiert. 

Die gesamte Grube wurde schlief3lich sorgfal
tig mit - verrnutlich absichtlich zerschlagenen - Ge
fal3bruchsti.icken, kleinen Steinplatten (Muschelkalk), 
Brocken gebrannten Lehmbewurfs und einigen Tier
knochen (Rind, Schwein, Schaf/Ziege) sowie einer 
abscbliel3enden Planierung reinen Léisslehms abge
deckt. 

Bei der Keramik han de l t es si eh um charakteris
tische Tonware der Baalberger Gruppe, unter ande
rem um ein Trichterrandgefal3 (BAHN, 1989, 165 ff., 
Abb. 1 und 2; KAUFMANN, 1993, 402 f.; RrND, 1996, 
121 f., Abb. 53). 

Die sekundare Stéirung durch die umenfelder
zeitliche Kinderbestattung di.irfte wahrscheinlich fur 
die teilweise Verlagerung der menschlichen Knochen 
verantwortlich gewesen sein. Anhand der anthropo
logischen Untersuchungen kéinnte eine Riickenlage 
mit stark nach links angehockten Beinen oder eine 
rechte Hockerlage urspriinglich wahrend der Bestat
tung angelegt worden sein. Die Verlagerung der Huft
und unteren Extremitatenknochen zeigt weiters eine 
Veranderung nach dem Verwesungs- bzw. Faulnispro
zess an (BACH & BRUCHHAUS, 1989, 171 ff., Abb. 1). 
B. W. Bahn deutet auch eine méigliche Verfullung um 
den Steinblock mit organischem Materia! an, das ein 
nachtragliches Absinken der Beinknochen zuliel3e 
(BAHN, 1989, 169). 

Das Fehlen des Oberschadels kéinnte in direk
tem Zusammenhang mit der Anlage der Grabgrube 
fiir die Kinderbestattung gestanden sein, bei der die
ser entnommen oder verlustig worden sein kéinnte 
(BACH & BRUCHHAUS, 1989, 173). 

Bei der Interpretati an d es Befundes weichen di e 
Aussagen des archaologischen von der der anthropo
logischen Bearbeiter insofem etwas ab, als dass der 
Archaologe bereits an einen Weichteilverlust am Be
statteten zum Zeitpunkt der Niederlegung und in wei
terer Folge an eine urspriingliche Opferhandlung in 
einer Kultgrube glaubt, die Anthropologen hingegen 
eher an sekundare Stéirungen des urspriinglich anato
mischen Verbandes einerseits durch die Sekundarbe
stattung eines Kindes in der Umenfelderzeit, anderer
seits durch das Absinken bestimmter, nicht auf dem 
Steinblock liegender Knochenteile in die umgebende 
Grube. Letzterer Aspekt bedingt allerdings eine orga
nische Verfiillung um den Steinblock, da sonst das 
Erdreich gleich beim Verfullungsvorgang bis auf die 
Grubensohle zu liegen gekommen ware. 

Betrachten wir die nierenformigen Webgewich
te, so stellen sie neben der Abdeckung mit zerscherb-
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ten Gefal3bruchsti.icken, di e eher zur Grabkonstruktion 
gezahlt werden miissen, zu den einzigen Beifunden, 
die als echte ,Beigaben" bewertet werden kéinnen. 

Si e entsprechen mi t einer Lange von knapp O ber 
20 cm, mit der schwachen gekriimmten Forrn und den 
beiden waagrechten Durchbohnmgen an den Enden 
den Spielberger Exemplaren. Der Durchmesser scheint 
etwas umfangreicher zu sein, was eine gedrungenere 
Gestalt vermittelt. Der Brand wird ebenfalls als 
schwach bezeichnet. Da lediglich der Befund und kei
ne weiteren Fundmaterialien vorgelegt worden sind, 
konnen diese nicht naher als zur Baalberger Gruppe 
gehorend beurteilt werden. Dies widerspricht zumin
dest nicht einem zeitlich parallelen Ansatz. 

Zwei weitere nierenformige Webgewichtfrag
mente sind aus der Moorsiedlung Riedwiesen in Mus
bach/Seewiesen (Kr. Ravensburg, Bodenwiirttenberg) 
bekannt geworden. Ein Fragment davon konnte be
reits von H. Forschner 1921 im Rahmen von Aus
grabungen entdeckt werden. Fundumstande sind 
keine bekannt (SCHLICHTHERLE, 1995, 71 f., 80 f., 
Ab b. 67 /20). 

Das zweite Webgewichtfragment konnte 
schlieJ31ich anlasslich der kleinflachigen Sondagen des 
,Projektes Bodensee-Oberschwaben" 1982/83 eben
dort geborgen werden (Taf. 911 0). Es stammt aus der 
Unterkante des Befundes 2.5 . Bemerkenswert sind 
Abdriicke einer ehemaligen Umwicklung am vorhan
denen Ende. H. Schlichtherle und J. Koninger rech
nen beide Exemplare der Pyn-Altheimer Gruppe zu 
und deuten ebenfalls eine besondere Web- bzw. Flecht
technik an (ScHLICHTHERLE, 1995,71 f., 80 f., Abb. 671 
17; K6NINGER & ScHLICHTHERLE, 1999,44,49 mit Fig. 
1/2; K6NINGER & SCHLICHTHERLE, 2000, 304, 316, T. 2/ 
79, T. 5/81). 

Vier Fragmente von nierenféirmigen Webge
wichten sind aus der Moorsiedlung auf einer halb
inselartigen Untiefe im Schorrenried in Reute (Kr. 
Ravensburg) bereits teilweise von O. Paret im Jahre 
1934 und schliel3lich in den Jahren 1981 bis 1984 im 
Rahmen des ,Projektes Bodensee-Oberschwaben" 
ergraben worden (Taf. 911-3, 5, 8). Lediglich ein 
Randabschluss mi t einer Durchlochung ist erhalten ge
blieben. Sie sind hart gebrannt, aber grobtonig. Das 
Fundmaterial ist einheitlich der Pfyn-Altheimer Grup
pe Oberschwabens zuzuordnen. Auffallend ist - wie 
auch beim Befund in Bak in Ungam die Schmelztie
gel - das Vorkommen eines Dolches aus Arsenbronze 
mit Kupfernieten sowie eines weiteren Kupfersti.ick
chens. Aber auch Bruchstticke von Kupfergusstiegeln 
konnten stratifiziert beobachtet werden. Ein Dolch 
weist in den Bereich der Mondsee-Gruppe (PARET, 
1933-35, 43 f., Abb. 14; MAINBERGER, 1982; MAINBER
GER, 1983, 61; SCHLICHTHERLE, 1995,72 f.,Anm. 171; 
80; MAINBERGER, 1998, 143, 146, T. 14/268-271; Ko
NINGER & SCHLICHTHERLE, 1999, 44, 49 mit Fig. 1/4; 
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PEDROTil, 2001 , 162 f., Fig. 47110); MOTIES, et. a/., 
2002, p . 127. 

Mehrere Fragmente eines verrnutlich nierenfor
migen Webgewicbtes konnten in der Moorsiedlung 
von Odenahlen (Kr. Biberach) geborgen werden, das 
ebenfalls der Pfyn-Altheimer Groppe Oberschwabens 
zugeordnet wird (SCHLlCHTHERLE, 1995, 94, l 05, T. 1/ 
196) (Taf. 9/6). 

Ein einzelnes Exemplar eines nierenformigen 
Webgewichtes wird aucb vom Goldberg im Nordlin
ger Ries von H. Schlichtherle erwahnt, das sich im 
Wtirttembergischen Landesmuseum Stuttgart befindet 
(KEEFER, 1993, Abb. 121; SCHLlCHTHERLE, 1995, 80, 
Anm. 194). 

Zwei Fragmente sin d aus Bodman-Weiler VBo
densee bekannt, wobei ein Exemplar aus einer Schicht 
der Pfyner Kultur stammt und das andere ein Altfund 
ist, der im Rosgarten-Museum in Konstanz aufbewahrt 
wird (MAINBERGER, 1998, 146, 148 rnit Anm. 53). 

J. Koninger und H . Schlichtherle zeigten 
jungst anhand einiger Fundobjekte - unter anderem 
auch anband der nierenforrnigen Webgewicbte- deut
lich auf, dass das Alpenrheintal eine zentrale Rolle 
als Nord-Si.id-Achse zwischen Oberitalien und Ober
scbwaben vom Jungneolithikum bis in die Frubbron
zezeit gebildet batte (KONINGER & SCHLICHTHERLE, 
1999). 

Ein Fragment eines nierenformigen Webge
wichtes konnte im Winter 1996 in der Grabenanlage 
der Altheimer Kultur am Kellerberg bei Weihen
stephan (Lkr. Landshut, Niederbayem) geborgen wer
den (KEHRER, 2001, 169 f., T. 2311) (Taf. 9112). Es 
stammt aus dem Abschnitt 8, Schicht lA und wurde 
von der Bearbeiterin als homforrniges Tonobjekt an
gesprochen. Die Funktion als Bruchsttick eines nie
renforrnigen Webgewichtes wurde nicht erkannt. Ihrer 
Zuordnung zur Altheimer Kultur kann zugestimmt 
werden, obwobl sich in der erwahnten Schicht l auch 
Mtinchshèifener, Chamer und frtihbronzezeitliches 
Fundmaterial befunden batte. 

Jtalien 
In der namengebenden Fundstelle von Lagoz

za di Besnate (Prov. Varese) fanden sich seit den ers
ten Grabungen durch Comaggia Castiglioni im Jahre 
1875 zahlreiche nierenformige Webgewichte, die den 
Spielberger Exemplaren sehr gut entsprecben. In Bes
nate wurde eine groJ3e Menge dieser Gewichte in Grup
pen und irnmer im Verband mit Spinnwirteln gefun
den. Es wurde sogar eine mogliche Rekonstruktion 
eines adaquaten Webstuhles bergestellt. Dieser Typ 
von Webgewicht ist innerhalb der spatneolithischen 
Lagozza-Kultur durcbaus verbreitet und gangig und 
reprasentiert eine eigene Technologie (CoRNAGGIA 
CASTIGLIONl, 1972, 175 f., 180, T. 42/3, T. 86; MOL
LER-KARPE, 1968,514, Nr. 439; T. 255/15, 19) (Taf. 9/ 

11 , 13-17). Auch im Rahmen e in es emeuten Surveys 
durch den Neffen O. Comaggia Castiglioni im Jahre 
1953 konnten weitere Exemplare geborgen werden. 
Si e wurden ji.ingst von S. Odo ne n eu beurteilt un d dem 
Horizont Lagozza, zeitgleich dem Pfyn-Altheim-Ho
rizont zwischen 3740-3650 v. Chr., zugeordnet (Ooo
NE, 1997, 128; OooNE, 1998, 25-27, 50 mit Fig. 22/ 
213-215, 66 f.) . 

Weitere Exemplare flihrte M. A. Borrello in 
ihrer Arbeit tiber die Lagozza-Kultur Nord- und Zen
tralitaliens an. Sie erortert auch mogliche Herkunfts
theorien dieser Technologie und gibt unter anderem 
neben der eponymen Fundstelle auch Isolino di Vare
se (Lombardei), Grotta dell'Olivo (Ligurien), Grotta 
dei Pipistrelli (Ligurien} Pescale (Emilia Romagna) 
und Grotta dei Piccioni (Abruzzo) als Fundorte von 
nierenformigen Webgewichten an (BoRRELLO, 1984, 
39, T. 54/3-4). 

Grotta dei Piccioni wird von M. A. Borrello als 
bislang siidlichster Fundort genannt, der ein Endfrag
ment eines nierenforrnigen Webgewichtes in Verge
sellschaftung mi t Fundmaterial, das Lagozza-Elemente 
aufweist, erbrachte. 

In Pesca! e wurde eine nicht naher bekannte An
zahl an derartigen Webgewichten geborgen, die ver
mutlich der lagozzazeitlichen Besiedlung dieser Fund
stelle zugeordnet werden kann. 

In Isolino di Varese - einem Fundort, der vom 
Beginn der lokalen Fazies der Vasi-a-bocca-quadra
ta-Kultur bis in die Frtihbronzezeit besiedelt worden 
war- hingegen sind nur wenige Exemplare beobach
tet worden. Sie treten stratigraphisch in der Phase der 
Lagozza-Kultur auf (BAGOLINI & FASANI, 1982, 337; 
BORRELLO, 1984, 39; BAGOLlNI, 1990, Fig. l; GUERRE
SCHI, 1990, 197,201, Abb. 4111; 203; BAGOLlNI & BAR
F!ELD, 1991 , Fig. l; CoccHI GENICK, 1994, 138 f. , Abb. 
32/8) (Taf. 9/9). 

In Caverna dei Pipistrelli konnten ebenfalls ei
nige Fragmente dieses Webgewichtstyps aufgefunden 
werden. Sie wurden zwar von den Ausgrabern ins 
Mittelneolithikum gestellt, die Stratigraphie soll aber 
sehr heterogen sein, sodass durchaus ein spatneolithi
sches Alter angenommen werden darf (BoRRELLO, 
1984, 39 - hier mit weiterer Literatur). 

Aucb in der Grotta delle Gallerie nachst Triest 
fanden sich nierenformige Webgewichte im Verband 
mit Fundmaterial, das der spatneolitbiscben Brijuni
Skocjan-Gruppe dieser Region zugeordnet wird, die 
alter als die Vucedoi-Kultur und groJ3teils gleichzei
tig mit den kupferzeitllichen Gruppen im Po-Gebiet 
und der Lagozza-Kultur angesetzt wird (BoRRELLO, 
1984, 39, 105 f.) . 

Auf Sardinien konnten nierenformige Webge
wichte unter anderem in der Grotta del Guano di Oliena 
beobacbtet werden, die im Milieu der Lagozza-Kul
tur Nord- und Zentralitaliens sowie der Cbassey-Kul-



tur Frankreichs einzuordnen sind (CoccHI GENICK, 
1994, 287 ff., Abb. 71/18 - mit weiterfiihrender Lite
ratur). 

Im Rahmen der spatneolithischen Ozieri-Kul
tur treten ebenfalls vergleichbare Webgewichte auf 
(COCCHI GENICK, 1994, 287 ff. - m.it weiterfiihrender 
Literatur). 

Frankreich 
Die siidfranzèisischen nierenfèirmigen Web

gewichte sind den italienischen ahnlich, aber von ge
ringerer Grèil3e. So konnten beispielsweise in Pertus 
II/Niveau H in Méailles und in Bauregard, Bouches
du-Rhòne, Exemplare beobachtet werden, die aller
dings norditalienischen Ursprungs vermutet werden 
(BoRRELLO, 1984, 39 -mi t weiterfiihrender Literatur). 

Spanien 
Auch auf der Iberischen Halbinsel befinden si c h 

nierenfèirmige Webgewichte, die allerdings vie! 
schmaler und langer geformt sein kèinnen. Sie treten 
im spatneolithischen/kupferzeitlichen Milieu auf.3 M. 
A. Borrello nennt aber auch eisenzeitliche Vertreter 
im Ebro-Tal. 

Auf der spatneolithischen Siedlung von El Ma
lag6n (Bez. Cullar-Baza, Prov. Granada) konnte eine 
groJ3e Anzahl an halbmondformigen ,Cuemecillos de 
arcilla" (,Tonhèimchen"), die halbkreisf6rmig gekriirnmt 
mit einem annahemd kreisfèirmigen bis gequetscht 
runden Querschnitt, an den Enden durchlocht und 
durchschnittlich 26 cm lang sind, in zwei Bereichen 
dokumentiert werden (Taf. l 0/2-5). Einerseits wurden 
sie innerhalb der Hiitte F, andererseits auJ3erhalb der 
Hiitte C in groJ3er Anzahl beisammen liegend gebor
gen. Aufgrund des schlechten Brandes sind sie teil
weise sehr stark fragmentiert auf den Abbildungen zu 
erkennen. Jene aul3erhalb der Hiitte C gelegenen Ton
objekte befanden sich auf einer stark gestèirten ge
brannten Lehmstruktur. Bemerkenswert ist wiederum 
der Kontext der Siedlung El Malag6n mit Kupfer ver
arbeitender Industrie. Die Autoren erwahnen eine ver
altete Hypotbese von L. Siret als mèigliche Interpreta
tion, der die Tonobjekte in Bezug mit Ofen als Kons
truktionsbestandteile gesehen hatte, sehen die Ton
objekte aber scblieJ3lich doch als Webgewichte an. Sie 
werden dem Horizont Millares I der kupferzeitlichen 
Almeria-Kultur zugeordnet, dem auch noch zahlrei
che halbmondfèirmige Webgewichte aus anderen 
Fundstellen aus dem Siidosten der lberischen Halb
insel zugeschrieben werden (ARRIBAS, MoLINA, ToR
RE, NA.JERA & SAEz, 1978, 72, 75 f., 84 f., Abb. 13a-b; 
T. X/a-b, XV /a. - Die Hypothese von L. Siret wird in 
folgender, mir derzeit nicht zuganglicher Literaturstel
le erlautert: L. SIRET, Orientaux et Occidentaux en 
Espagne aux temps préhistoriques, Revue des Que
stions Scientifiques, Bruselas 1906-07, T. 11121 ). 
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Aus der zeitgleichen hochkupferzeitlichen Sied
lung von Almizaraque (Bez. Cuevas del Almanzora, 
Prov. Almeria) stammen ebenfalls halbmondf6rmige 
Webgewichte zumindest aus der Phase II. Auch diese 
Siedlung wird mit der Kupfergewinnung und -verar
beitung im Gebiet von Las Herrerias, das fiir seine 
reichen Erzvorkomrnen bekannt ist, in enge Verbin
dung gebracht (DELIBES, FERNÀNDEZ-MIRANDA, FERNÀN
DEZ-PossE & MARTiN, 1986, 18 ff., 21, Abb. 6/b) (Taf. 
1011). 

Auch aus der kupferzeitlichen Siedlung von 
Cerro de las Canteras in Vélez Bianco (Prov. Grana
da) sind beispielsweise zahlreiche halbmondf6rmige 
Webgewichte bekannt geworden, die ebenfalls der 
Almeria-Kultur zugeordnet werden. 4 

Jugoslawien 
In Kevderc werden diese Gewichte in den Ùber

gangshorizont Kupferzeit/Friihe Bronzezeit gestellt 
(BoRRELLO, 1984, 39- mit weiterfiihrender Literatur). 

Albanien 
In Maliq in Albanien konnten nierenf6rmige 

Webgewichte friihbronzezeitlich datiert werden (Kuu, 
1988, 205, Anm. 860 - mit weiterfiihrender Litera
tur). Einen weiteren, gut entsprechenden Vergleichs
fund der Maliq-Kultur nennt L. A. Horvith in seiner 
jungeren Publikation uber das nierenfèirmige Ton
objekt aus Bak (HoRvATH, 1996, 162, 166). 

Bulgarien 
Auf dem Tell Razkopanica wurden pyramiden

gemeinsam mit halbmondfèirmigen Webgewichten 
dokumentiert. Es sind aber auch noch andere Fundorte 
dieser Tongewichte bekannt (KuLL, 1988, 205, Anm. 860 
- mit weiterfiihrender Literatur. BORRELLO, 1984, 39). 

Rumanien 
Auch in Rumanien ist dieser spezifische Web

gewichtstyp mehrfach belegt (BORRELLO, 1984, 39 -
mit weiterfiibrender Literatur). 

Griechenland 
In Tiryns sollen nierenf6rmige Webgewichte im 

friihbronzezeitlichen Milieu beobachtet worden sein 
(KVLL, 1988, 205 - mit weiterfiihrender Literatur). 

Syrien und Irak 
O. Cornaggia Castigliani verwies seinerzeit 

bereits auf weitere Vorkommen der nierenfèirmigen 
Webgewichte auch in Syrien und im Irak (BORRELLO, 
1984, 39 - mit weiterfiihrender Literatur). 

Tiirkei 
Nach Auflassung der fri.ihbronzezeitlichen Sied

lung am Demircihiiytik bei Hukurhisar (Region Es-
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ki~ehir, Pluygien) in Westanatolien wurde im Verlauf 
der ersten Halfte des 2. Jahrtausends v. Chr. eine neue 
mittelbronzezeitliche Siedlung in der Ebene und am 
Hi.igelhang angelegt. Diese wurde in ihrem westlichen 
Bereich durch M . Korfmann, Universitat Ti.ibingen, 
in den Jahren 1975-78 archaologisch untersucht (KuLL, 
1988, l ff.). Sie wird im Wesentlichen in zwei Absch
nitten einerseits mi t Beycesultan V -IVb sowie ande
rerseits mit Beycesultan IVa-II gleichgestellt und so
mit der Periode Karum lb bis in die althethitische Pe
riode zugeordnet. Im Vergleich mit Troia sind damit 
in etwa die Phasen Troia VI Mitte und VI Fri.ih, even
tuell auch schon Troia V in Verbindung zu sehen 
(KULL, 1988, 211 ). 

Obwohl diese Fundstelle raumlich wie zeitlich 
kaum mehr mit dem bislang besprochenen mittel
europaischen Gebiet gemein hat, taucht massiv eine 
i.iberaus gro/3e Anzahl an nierenformigen Webge
wichten im Fundmaterial dieser und auch vergleich
barer Siedlungen in West- und Zentralanatolien auf. 
Sie sind mehrheitlich stratifiziert und gaben Anlass, 
sich seitens B. Kull auch technologisch mit diesen 
Tonobjekten naher zu befassen (KULL, 1988, 200 ff.). 
Ihren Ausfiihrungen soli ausreichend Platz eingeraumt 
werden, da diese Befunde und vor allem die technolo
gischen Ùberlegungen dazu auch fur unsere Spielber
ger Exemplare in vielem stimmig sein konnten. 

Bevor wir aber auf die Funktion und Technolo
gie dieser nierenfdrmigen Webgewichte im Detail ein
gehen, sollen zwei Befunde vom Demircihi.iytik vor
gestellt werden, die im direkten Umfeld ebensolche 
Tonobjekte beinhalteten. Es handelt sich in beiden 
Fallen um Kinderbestattungen (Infans I) innerhalb der 
Siedlung, vermutlich sogar unter den FuJ3boden der 
zugeh01igen Hauser. 

Eine Bestattung eines etwa vierjahrigen Kin
des Jag auf der Innenseite der Halfte eines sehr gro/3en, 
groben Kessels aus Ton (Typ a), das Gesicht nach 
Norden gewandt, vermutlich angehockt und in rechter 
Seitenlage. lm Schadelbereich befanden si eh Fragmen
te von wahrscheinlich drei kleinen Bleiringen mit of
fenen Enden und rundlichem Querschnitt. Bei den 
Knochen wurden weiters Obsidiankhngen- und - frag
mente beobachtet, die auch aus der Verfullung stam
men konnten. Eine rundlich zugeschlagene Scherbe 
im Keramikbehalter, ein Polierstein, eine Silexklin
ge, ein Klingenfragment, ein Knochengerat (Punch), 
ein Bronzemeil3el, ein Spinnwirtel, ein Fragment ei
nes vermutlich nierenfdrmigen Webgewichtes sowie 
eine gro/3e Tasse, deren Zugehorigkeit aber zu dem 
Grab nicht ganz gesichert ist, kamen im Umkreis des 
Grabes zutage (KuLL, 1988, 20, Abb. 25 und 26, 
T. 34/1-15). 

Westlich der Kinderbestattung lagen die Kno
chen eines knapp zehn Mondmonate zahlenden Fotus. 
Eventuell kann es sich auch um zwei Individuen 

gehandelt haben. Da das Kleinstkind lebensfahig ge
wesen ware, kann nicht entschieden werden, ob hier 
eine Totgeburt vorliegt oder ob das Kind bei oder nach 
der Geburt gestorben war. Ùber und um diese ,Totge
burt" lagen Kalkbruchsteine und Felssteingerate (ein 
Reibsteinfragment, Klopf- und Poliersteine, ein stei
nemer Spinnwirtel) sowie Kleingerat aus Silex (eine 
grol3e Klinge mit Sichelglanz, kleinere Klingenfrag
mente und Abschlage, e in Schaber-/Kratzergerat sowie 
Obsidianklingen und - fragmente) und Ton (zwei 
Spinnwirtel, drei Perlen, vier durchlochte Scherben, 
drei teilweise verzierte, nierenformige Webgewicht
fragmente sowie eine grobe Tasse), wobei auch hier 
nicht exakt zu entscheiden ist, ob es sich um Beiga
ben oder lediglich um verfulltes Fundmaterial han
delte. Bei den Knochen selbst befand sich noch ein 
Axtfutter aus der Abwurfstange eines Damhirsches 
(KULL, 1988, 20 f. , Ab b. 27 un d 28, 211, 214, T. 35/1-
6, 36/1-16, 37/ 1-18) (Taf. 1017). 

Obwohl bei beiden Kinderbestattungen anhand 
der Befundung nicht geklart werden konnte, ob die 
Beifunde als echte Beigaben oder lediglich als Full
materia! zu werten sind, so sind doch i.iberraschende 
Ùbereinstimmungen erkennbar, die auf eine absichtli
che Beifugung hinweisen. 

Bei beiden Bestattungen konnten nierenformi
ge Webgewichte, Spinnwirtel, Silexklingen, jeweils 
eine Tasse, Poliersteine, zugerichtete Scherben sowie 
Obsidianklingen beobachtet werden. Dies sind mehr
heitlich konforme Gerate, die durchaus als Beigaben 
bewertet werden konnten. 

Die meisten nierenformigen Webgewichte sind 
jedoch aus der mittelbronzezeitlichen Siedlung selbst 
geborgen worden (KULL, 1988, T. 38/2, 7; 3911-3 , 8; 
40/1-4; 4112-5; 42/2; 43/ 1-8; 44/1-3, 5-6; 4617-11; 48/ 
8-15) . Insgesamt wurden 74 und zwei Miniaturfrag
mente dieser Tonobjekte beobachtet (Taf. 11120-27). 

6.5.2.2. Technologie 

Tonqualitéit und Brand 
Die nierenfdrmigen Webgewichte wurden aus 

feinem, meist mit Sand, Glimmer und Kalk gemager
tem Ton hergestellt. Die Oberflache ist fast immer glatt 
verstrichen und in 23 der 74 Falle verziert. Ùberwie
gend sind die Webgewichte weicher als die Spinnwir
tel, zum Teil wahrscheinlich nur Juftgetrocknet. Es tre
ten aber auch einige helltonige, hart gebrannte Sti.icke 
auf (mitunter mit dunklem Kem). Die meisten Ge
wichte werden irgendwie dem Feuer ausgesetzt gewe
sen sein, sei es im offenen Feuer oder im Ofen. Eine 
teilweise auftretende Schwarzung kann auf offenes 
Feuer deuten. Die Oberflache ist i.iberwiegend dunkel , 
braungrau, braun, schwarz, einige harte Sti.icke sind 
rot und beige (KuLL, 1988, 200, 203 ff., Katalog Web
gewichte 1-3). 



Die Spielberger Exemplare zeigen hier ver
gleichbare Strukturen auf. Sie sind - wie die tibrigen 
mitteleuropaischen Stticke - nicht verziert, sch\echt 
gebrannt und dadurch relativ weich. Weiters besitzen 
sie auch Schmauchflecken, die vermutlich wirklich 
durch einen offenen Brand entstanden sein konnten. 

Forme n 
Lediglich 17 der 74 Exemplare aus Demir

cihtiytik sind koìnplett erhalten, drei weitere soweit, 
dass sie metrisch erfasst werden konnten. Die Form 
der Gewichte ist sehr unterschiedlich, sodass sie wohl 
einzeln fur den direkten Gebrauch angefertigt worden 
waren . 

Folgende Typen sind in Demircihtiytik unter
schieden worden (Taf. 12/ 1): 
A) Kleine flache, schmale Stticke. Hohe zu Breite 2 

bis 3,2; Gewicht 110-200 g. 
B) Kleine gebogene Stticke. Im einzig kompletten 

Fall Hohe zu Breite 1,8; Gewicht 165 g. 
C) Stark gebogene Stticke. Hohe zu Breite l ,3-1 ,5; 

Gewicht 130-235 g. 
D) Sehr grol3e, dicke gebogene Stticke. Hohe zu Brei

te 1,7, 1,8 und 1,5; Gewicht 223-328 g. 
E l) Sackformige grol3e Stticke. Ho h e zu Breite l, 7 

un d l ,6; Gewicht ca. 250 g. 
E2) Sackf"ormige kleine Stticke. H oh e zu Breite l ,6; 

Gewicht ca. 120 g. 
Von der offenen, lang gestreckten Form her sind 

die Spielberger Exemplare mit dem Typ C (nach der 
Abbildung von B. Kull) vergleichbar, wobei die ana
tolischen Stticke eher eine halbmondf6rmige Gestalt 
aufweisen (KuLL, 1988, 200 f., Abb. 190/C). 

Lochabstand 
Erstaunlich dabei ist die geringe Variation des 

Lochabstandes, der zwiscben 7,2 un d 13 cm, durch
schnittlich jedoch meist urn 9 cm liegt und nur in vier 
Fallen l 0-13 cm erreicht. Hierin unterscheiden si c h di e 
Spielberger Sti.icke mit einem bei zwei Exemplareo 
messbaren, gleichen Lochabstand von 15 cm deutlich. 

Das Gewicht scheint weniger , genormt" zu sein 
als der Lochabstand, denn es liegt zwischen 11 O und 
328 g. Das Gewicht der publizierten (stempel- oder 
ritzverzierten) Stticke aus Karahoytik/Konya schwankt 
hingegen zwischen 25 und 305 g; hier liegen die meis
ten (60,9 % = 53 von 87) zwischen 100 und 200 g. 
Diese Gewichtsklasse ist aber auch in Demircihtiytik 
a m starksten vertreten (Kuu, 1988, 20 l, Ab b. 191 ). 

Verzierungen 
An Verzierungen lassen sich Rillenverzierung, 

Eindruckverzierung (,Rosette", Dellen), Einstichver
zierung (Punktreihen quer, einfache senkrechte Ein
stichreihe, mehrfache senkrechte Einstichreihen) und 
Kerbenverzierung ( einfache Querreihe [,Komstich-
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reihe"], doppelte Kerbenreihe [,Fingernagelverzie
rung"]) unterscheiden (KuLL, 1988, 20 l f., Ab b. 192-
194) (Taf. 12/2). 

Abnutzung 
Zahlreiche Abntitzungsspuren und Kerben im 

Lochbereich deuten auf eine Verwendung der Ge
wichte als Kettfadenbeschwerer hin (Taf. 12/3). Da 
die Lange der Kettfàden die Lange des Gewebes be
stimrot, ist es zweckmal3ig, die Kette nicht nur durch 
das Loch der Gewichte festzubinden, sondem , Re
servelange" um das Gewicht zu wickeln. Dafur spricht, 
dass si c h keine ,Schaukel-" o der Schleifspuren von 
der Vor- und Rtickwartsbewegung der Kettfaden bei 
Anheben und Senken des Litzenstabes fanden, son
dem immer wieder tiefe Kerben beobachtet wurden. 
Der Lochabstand ergibt dabei in etwa die Fachbreite, 
das hei13t den Abstand der vorderen von der hinteren 
Kette (Kuu, 1988, 201 f., Abb. 195). 

Die Starke der Abnutzung um das Loch ist 
abhangig von der Harte des Webgewichtes, das heil3t 
luftgetrocknete oder nur leicht gebrannte Stticke wei
sen tiefere Kerben auf, spiegeln eine starkere Benut
zuog vor. Die Durchlochung weitet sich immer zu ei
ner Seite des Gewichtes und liegt meist um 0,5 cm, 
mi t Variation zwischen 0,2 und 0,8 cm. Breites Gewebe 
mit zahlreichen Kettfàden erfordert bei dieser relativ 
geringen Lochbreite also eine gr613ere Anzahl an Ge
wichten . Darauf mag di e hohe Anzabl von Gewichten 
in Gruppenfunden wie in Beycesultan und Karahoytik 
zurtickzufuhren sein (KuLL, 1988, 202, Abb. 196-197) 
(vergleiche Rekonstruktion Taf. 12/4, 6). 

Inneranatolische Vergleichsfunde wurden von 
B. Kull einige angeftihrt, die kurz wiedergegeben 
werden sollen. Di e umfangreichste Zusammenstellung 
liegt in Karahoytik bei Konya in der Kayseri-Ebene 
v or. Publiziert wurden bisher 31 O gestempelte un d 
verzierte Exemplare, das heil3t, dass die Gesamtzahl 
an weiteren unverzierten wohl mehr als das Doppelte 
ausmachen wird (Taf. 11 /1 0-19). 

Webgewichtsgruppen, die einen Hinweis auf di e 
Anzahl zusammengehoriger halbmondformiger Ge
wichte an einem Webstuhl geben konnen, sind aus 
Karahoytik (70 Stticke), Beycesultan bei Mente~, nahe 
çivril (31 Stticke), Tarsus (Gozlti Kule, Kilikien) 
(zwolf Stticke und ein pyramidenf6rmiges Gewicht), 
Ali~ar bei yozgat (zwolf Stticke) und Kusura in der 
Sandikli-Ebene stidwestlich von Afyon Katahisar 
(tiber 30 Stticke mit zwei pyramidalen Gewichten) 
bekannt (KULL, 1988, 202 f. - mit weiterftihrender 
Literatur. MOLLER-l<ARPE, 1974, 860 f., Nr. 96; T. 318/ 
Dl-10 [hier Karahtiytik]). 

B. Kull betont, dass dartiber hinaus Vergleichs
funde zu den halbmond- bzw. nierenf6rmigen Web
gewichtsformen und -verzierungen in fast allen ana
tolischen Fundplatzen (z. B. Boztiytik, Polati, Bo-
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gazkoy [Prov. çorum], Alaca Hiiyiik in Nordkappa
dokien [hier z. B. in Grab D; Taf. 1111-7], Kiiltepe bei 
Karahoyiik und Mersin/Yiimiik Tepe [Taf. 11/8-9] in 
Kilikien) zu beobachten sind, ohne dass sie eine chro
nologische Aussage boten. Auffàllig ist aber, dass sie 
in Troia bei çanakkale am Hellespont lediglich mit 
einem Stiick vertreten sind, obwohl sie an der Kiiste 
in Aphrodisias vorkommen (KuLL, 1988, 205, Anm. 
860 - mit weiterfiihrender Literatur. MDLLER-KARPE, 
1974, 863, Nr. 100; T. 292/A12-13 [Mersin]; 853 f., 
Nr. 86; T. 309/5-11 [Alaca Hiiyiik]). 

6.5.2.3. Diskussion 
Obwohl in diesem Rahmen lediglich ein klei

ner Rahmen von teilweise gut dokumentierten Befun
den mit nieren- oder halbmondformigen Webge
wichten angegeben werden kann, da mir die Literatur 
teilweise nicht zuganglich ist, konnen doch einige 
Aspekte zum Phanomen dieser spezifischen Gerat
schaft zur Textilherstellung hervorgehoben un d zusam
mengefasst werden. 

Entgegen landlaufiger Meinungen treten nieren
fcirmige Webgewichte wesentlich haufiger auf, als dies 
vielleicht bislang vermutet worden ist. Allerdings be
schrankt sich gerade die Anzahl an dokumentierten 
Befunden in unseren Breitengraden aufwenige Exem
plare bzw. sind diese bislang unpubliziert und noch 
nicht wissenschaftlich bewertet worden5. 

Dennoch lassen si eh diese vom kleinasiatischen 
Raum bis zur lberischen Halbinsel anscheinend in al
len Kiistenlandem des Mittelmeeres verfolgen. Ob es 
sich 1ediglich um die nordlichen Mittelmeerlander 
hande1t, kann aufgrund der mir nicht zuganglichen 
Literatur zu den afrikanischen Kiistengebieten derzeit 
nicht beantwortet werden. 

Di e nord l i che Ausbreitung dieser Webgewichts
formen kann a ber bis in den thiiringischen Raum (der 
bislang nordlichste Fundpunkt) konstatiert werden. 
Allerdings ist die Verbreitung ins Landesinnere offen
sichtlich an ganz bestimmte Routen gebunden, wie wir 
sie beispielsweise iiber das Alpenrheintal in den ober
schwabischen Raum nachvollziehen konnen. Der Weg 
durch die Alpen wurde somit entlang eines ausge
pragten Flusstales gewahlt und offensichtlich gab es 
nicht zu allen Kulturgebieten Kontakte, da entspre
chende Webgewichtsfunde auffallenderweise im Rah
men der schweizerischen Kulturgruppen bislang feh
len (ScmrcHTHERLE, 1995, 80). Schlichtherle bemerk
te auch einen Fehlbestand im Altheimer Milieu, was 
aber durch den Neufund eines Bruchstiickes eines nie
renformigen Webgewichtes in Weihenstephan (Lkr. 
Landshut) relativiert wird (KEHRER, 2001, 169 f., T. 
23/1 ). Da v or allem in der Schweiz kein mangelnder 
Forschungsstand in Bezug auf Siedlungsarchaologie 
festzustellen ist, muss das Fehlen derartiger Formen 
andere Hintergriinde aufweisen. 

Das Ursprungsgebiet dieser nierenformigen 
Webgewichte fiir jene Vertreter vom Bodenseegebiet 
(Reute, Musbach et al.) iiber den Nordlinger Ries 
(Goldberg) und Niederbayem (Weihenstephan) bis in 
den thtiringischen Raum (Melchendorf) darf h6chst
wahrschein1ich in der Lombardei und weiter in Ligu
rien- also im Gebiet der Lagozza-Kultur- zu suchen 
se m. 

Aufgrund der an und fiir sich schlechten Ton
qualitat handelte es sich aber sicherlich nur um eine 
Ausbreitung einer Techno1ogie iiber diese Route und 
nicht um echte Importe von nierenformigen Web
gewichten. In welcher Weise und mit welchem geisti
gen Hintergrund diese Technologie nach N orden trans
feriert worden ist - sei es im Zuge von Handelskon
takten oder von einem Wechsel von Einzelpersonen, 
wie beispielsweise durch Heirat oder wirtschaftsge
bundene Wanderschaft -, kann nicht mehr nachvoll
zogen werden. 

Ein Aspekt konnte allerdings doch eine heraus
ragende Rolle fiir die mogliche Interpretation gespielt 
haben. Auffallenderweise treffen wir in einigen die
ser Befunde auffrtihe Kupfergegenstande bzw. aufGe
ratschaften, die direkt mit Kupferverarbeitung zu tun 
haben. So handelt es sich in Reute (ScHLJCHTHERLE, 
1995, 72 f., 80) um einen Kupferdolch und Schmelz
bzw. Gusstiegel finden wir ebendort, aber auch in Bak 
in Ungam (HoRvATH, 1990, 41 f.), im direkten Kon
text. 

Auch wenn wir den geistigen Hintergrund fiir 
die Verbreitung dieser spezifischen Technologie nicht 
mehr nachvollziehen konnen, so kann doch fiir das 
Gebiet vom Bodensee bis Westtransdanubien ein 
einheitlicher friihjungneolithischer Horizont - Pfyn
Altheirn!Baalberg/Furchenstichkeramik-Kultur - be
obachtet werden, in dem die nierenformigen Web
gewichte in mehr oder weniger auffallenden Befun
den geortet werden konnen. In diesen Horizont wird 
auch die Lagozza- und Chasséen-Kultur (Siidfrank
reich) gestellt, in deren Milieus die Hauptmasse auf
tritt. Vor allem die Lagozza-Kultur darf fiir eine aus
gepragte Anwendung dieser Technologie un d letztend
lich auch fiir die Verbreitung derselben verantwort
lich gemacht werden. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass zwar die 
Vertreter der Iberischen Halbinsel auch ins Spatneo1i
thikum (Almeria-Kultur, Millares-1-Horizont) gestellt 
werden, dass aber jene nieren- bzw. halbmondfcirmi
gen Webgewichte, die in den 6stlichen Mittelmeer
Jandem dokumentiert worden sind, mehrheitlich be
reits im friihbronzezeitlichen Kontext, in Kleinasien 
schlie13lich schon im mittelbronzezeitlichen Milieu 
beheimatet sind. Dieses Phanomen 1asst sich in etwa 
ab Griechenland ostwarts nachvollziehen. 

Auch bei Betrachtung der absolutchronologi
schen Daten treten diese Webgewichtsformen offen-



sichtlich immer noch spater als im mittel- und siideu
ropaischen Raum auf- ein Phanomen, das sich lohnt, 
in einem anderen Rahmen naher beleuchtet zu wer
den! 

Setzt mandi e nierenformigen Webgewichte von 
Spielberg-Pielamiind nun in Relation zu den oben an
gefuhrten Aspekten, so kann folgendes konstatiert 
werden: 

Laut einer freundlichen Mitteilung von H. Schlich
therle gleichen die Spielberger Exemplare in Mach
art, Gro/3e, Form und Aussehen den siiddeutschen sehr. 
Da auch zusatzliche Parallelen innerhalb der Keramik 
zwischen der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger 
Gruppe iiber die Mondsee-Gruppe zur Altheimer Kul
tur und schlie/3lich zur Pfyn-Altheimer Gruppe Ober
schwabens bestehen, scheint unter anderem die Do
nau ein wichtiger Faktor bei der Verbreitung dieser 
Technologie gewesen zu sein. 

Dass allerdings auch noch ein anderer Weg fur 
die Verbreitung in Frage kommen konnte, zeigen uns 
die Fragmente solcher Webgewichte aus Bak in Un
gam. Bak befindet si c h an de m Fluss V aticka in etwa 
30 km von der Westspitze des Balatons zwischen den 
heutigen Gro/3stadten Zalaegerszeg und Nagykanizsa 
im Komitat Zala. Di e V aJicka entwassert in di e Kerka 
und diese miindet in die Drava (Drau). Von Bak bis 
zur Dniva sind es rund 35 km Luftlinie und diese Stre
cke reprasentiert ebenfalls eine bedeutende Handels
route. Hierher konnte diese Technologie sowohl von 
Osten (Rumanien, Bulgarien etc.) als auch von Siid
westen (Slowenien, Kroatien, Albanien etc.) gekom
men sem. 

Die engen Beziehungen schlie/3lich zwischen 
dem ostOsterreichischen und westtransdanubischen 
Raum sind durch di e ahnlichen Auspragungen der Fur
chenstichkeramik (Typus Retz und Typus Bajc) do
kumentiert. 

Obwohl in Spielberg keine direkten Hinweise 
zur Kupferverarbeitung beobachtet werden konnten, 
liegt di e kleine Hohensiedlung an einem neuralgischen 
Punkt. Am nordwestlichen Auslaufer des Dunkelstei
nerwaldes und gleichzeitig an der Donau sowie an der 
ins Alpenvorland fuhrenden Pielach gelegen, diirfte 
die Anlage eine gewisse Rolle als Kontakt- und Han
delszone gespielt haben. Dies zeigen unter anderem 
die nierenformigen Webgewichte, deren Nutzung fur 
eine bestimmte Art der Webtechnik gedient haben 
konnte. Das Wissen darum war anscheinend nicht 
liberali verbreitet bzw. zuganglich. 

Bleibt abschlie/3end noch eine Frage zu klaren! 
Welche Funktion erfullten die nierenformigen Web
gewichte wirklich? 

Auch wenn unterschiedliche Interpretationen 
moglich sind, so kann doch eines mit Gewissheit for
muliert werden. Die nierenformigen Tonobjekte wur
den hangend benutzt - dies zeigen die mehr oder we-
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niger einheitlichen Abnutzungsspuren an den Durch
bohrungen deutlich an. Die Nutzung als Webgewichte 
scheint noch am plausibelsten zu sein und wird von 
den meisten auch als wahrscheinlichste Interpretation 
gewahlt. 

Um die Funktion der nierenformigen Web
gewichte verstandlicher zu machen, seien einige An
gaben zur Webtechnik und zur Webstuhltechnologie 
angefuhrt. Auch hier wollen wir B. Kull im Wesentli
chen folgen, die sich damit eingehender auseinander
gesetzt hat. 

Das Kennzeichen des Webstuhles und des 
Webrahmens ist die Fachbildung. Zwischen einem 
oberen und einem unteren oder einem vorderen und 
einem hinteren Faden (der passiven ,Kette") wird 
senkrecht zu ihnen der aktive ,Schussfaden" oder 
,Eintrag" durchgeschoben. Mit Hilfe eines soge
nannten Litzenstabes, an dem ein Teil der Kettfaden 
befestigt ist, entstehen durch abwechselndes Heben 
und Senken ,zwei mechanisch bildbare Facher" 
(Taf. 12/4-6). Seit dem Neolithikum gibt es Stoff
belege, die ein Webgerat mit Fachbildung anzeigen. 
Dass es sich dabei unter anderem um vertikale 
,Webstiihle" handelte, lassen Funde von tOnemen 
Webgewichten vermuten. Fehlen solche in einer 
Siedlung, spricht das nicht gegen die Nutzung des 
Gewichtswebstuhles, da auch Steine als Gewichte 
Verwendung gefunden haben konnen. Die Befesti
gung der Kettfaden ist dann oben an einem Quer
holz zu denken, wahrend sie unten durch die Ge
wichte, an denen sie in Gruppen festgebunden sind, 
gespannt werden. Dies wird auch als ,elastische 
Kettenspannung" bezeichnet. 

Die haufigste Gewichtsform (z. B. auch in der 
friihbronzezeitlichen Besiedlungsphase von Demir
cihUyiik) ist die pyramidenformige, einfach durch
lochte Variante. Ebendort werden aber in der Mittel
bronzezeit fast ausschlie/3lich halbmondformige Web
gewichte mit zwei Lochern verwendet. An anderen 
Fundorten der gleichen Zeitstufe scheint daneben die 
pyramidale Form weiterzuleben (z. B. Troia, Ka
rahoyiik, Ali/3ar und Bogazkoy). 

K. Bitte! hat sie seinerzeit aufgrund der Schleif
spuren im Bereich der Locher als Webgewichte ange
sehen. Eine andere Interpretation diskutierte schlie/3-
lich S. Alp in seiner umfangreichen Zusammenstel
lung halbmondformiger Tongegenstande vom Ka
rahoyiik. Er sah besonders die gestempelten, geritzten 
oder durch Einstiche verzierten Stiicke (iiber 300 
Exemplare) fur Gera te d es Handels an, auf denen Wa
ren markiert und die an Schniiren aufgehangt worden 
waren. Gegen diese Funktion spricht allerdings die 
meist symmetrische Anordnung der Stempel, was eher 
auf eine Verzierung als auf eine Notation von Handels
waren deutet (KuLL, 1988, 200 - mit weiterfuhrender 
Literatur) (Taf. 11). 
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Ausgehend von diesen Interpretationsmog
lichkeiten kann fur die Spielberger Tonobjekte eben
falls eine Funktion als Webgewichte angenommen 
werden. Die entsprechenden Abnutzungsspuren sowie 
der exakt gleiche Lochabstand geben einen direkten 
Hinweis auf diese ursprilngliche Nutzung. Der eher 
schlechte Brand spricht weiters fùr - vielleicht nicht 
unbedingt - alltagliche, aber doch nicht aufwendig 
hergestellte und benutzte Gegenstande. Auch di e Ùber
legung, dass die Gewichte moglicherweise umwickelt 
waren, um vor Schlagschaden bewahrt zu bleiben, 
konnte fur die Spielberger Exemplare Relevanz ha
ben, da auch diese keinerlei Beschadigungen an den 
Seiten aufweisen, sondem lediglich Brilche i m Bereich 
der Durchbohrungen (Sollbruchstellen). 

Den technologischen Fragestellungen - von der 
Nutzung, der Funktion und praktikablen Anwendun
gen bis hin zur Web- oder Flechttechnik und dem da
mit erwunschten textilen Endprodukt - wird derzeit 
in einem kleinen Forschungsvorhaben von K. Gromer 
nachgegangen. Der experimentelle Nachbau und Ver
suche zur Webtechnik sind geplant. 

Die Spielberger Stticke sind jedenfalls oberhalb 
der gro13en TrichterrandtOpfe inmitten des Fundmate
rials von Befund 73 vielleicht beisammen gelegen, da 
sie auch in demselben Fundposten zusammengefasst 
worden waren. Ob sie sich in einem Gefa13 befanden 
oder eine au13ergewohnliche Position einnahmen, lasst 
sich anhand der fehlenden Dokumentation der inne
ren Grubenstruktur nicht mehr klaren. 

Wichtig ist jedenfalls, dass sie mit der Datie
rung des restlichen Fundmaterials des Befundes 73 
ubereinstimmen und ebenfalls in die Stufe A2 der 
Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Gruppe mit 
Furchenstich!Typus Retz bzw. in di e Stufe KNP 1B l 
der mahrischen Trichterbecherkultur gestellt werden 
konnen. 

7. SPIELBERG/PIELAMùND IM KONTEXT DER 
MÀHRISCH-OSTERREICHISCHEN BAAL
BERGER GRUPPE 

Das keramische Fundmaterial der Siedlung der 
Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Gruppe in 
Spielberg/Pielamiind entspricht in Tonware und Her
stellung im Wesentlichen den bislang geborgenen und 
beobachteten Funden in Niederosterreich und Mahren. 
Di e Gefa13e wurden aus anstehendem Tonmaterial pro
duziert und weisen die charakteristische Formgebung 
der Gefa13e der Phase A2 der Mahrisch-Osterreichi
schen Baalberger Gruppe auf. Si e sind meist glattwan
dig oder besitzen - wie in einem Fall - eine schwach 
ausgepragte Schlickrauung. Aufgelegte Leisten sind 

kaum vorhanden und wenn, dann beispielsweise als 
,Bartleisten" am unteren Henkelansatz. 

Das Fundmaterial umfasst insgesamt Ampho
ren, Topfe, Schiisseln, Schalen, Tassen, Becher und 
Sonderformen wie etwa die nierenformigen Web
gewichte. 

Bei den Amphoren konnen zwei- und vier
henkelige angenomrnen werden, wobei die unverzierte 
Amphore mi t weitlichtigen Stabhenkeln am Bauchum
bruch (Taf. 7/3) sowie die Arnphore mit umlaufender 
horizontaler Leiste (Taf. 7 /2) ziemlich sicher vier
henkelig waren, wahrend die Arnphore mit hangen
den Leisten an der Henkelunterseite (Taf. 7/1) sowohl 
vier- als auch zweihenkelig ausgestattet gewesen sein 
konnte. Diese Formen sind flir Niederosterreich vo
rerst neuartig und finden vor allem im mahrischen 
Gebiet ihre Entsprechungen in der Phase KNP IB 1-2 
und IlA der mahrischen Trichterbecherkultur 
(Vergleichsbeispiele bei KRENN-LEEB, 1998, Bd. l , l 00-
113). 

Bei den Topfen stellen die TrichterrandtOpfe den 
groJ3tenAnteil am Bestand dar, wobei hier unterschied
lichste Auspragungen einige Varianten nachvollziehen 
lassen. Allen TrichterrandtOpfen gemeinsam ist der 
hohe Gefa13schwerpunkt, der sich knapp oberhalb der 
Gefa13mitte befindet. Gerade dieses Merkmal stellte 
sich bei der Bearbeitung dieser Gefa13gattung als nicht 
unwichtig heraus, da vor allem anhand des mahrischen 
Fundmaterials eine Entwicklung von einem selu· hohen 
Gefa13schwerpunkt weit iiber der Gefa13mitte (Phase 
KNP IA) zu einem knapp oberhalb der Gefa13mitte be
findlichen in der Phase KNP IBl-2 und schlie13lich zu 
einem annahemd mittigen in der Phase KNP IlA zu 
beobachten ist. Die bereits rein bolerazzeitlichen Ge
fa13formen der Phase KNP IIB weisen teilweise den 
Gefa13schwerpunkt bereits knapp unterhalb der Gefa13-
mitte auf. 

Bei den Trichterrandt6pfen lassen sich solche, 
die einen durch eine Rille betonten Hals-/Schulterum
bruch sowie verdickte Randleisten, die glatt (Taf. 2/2, 
6/ 1) aber auch Formholzeindriicke (Taf. 3/6, 8/2) 
aufweisen konnen, solche mit Knubben auf der Schul
ter (Taf. l/l, 6/2), di e bereits etwas weicher profiliert 
sein konnen, oder weit- (Taf. 1/2) und engrniindige 
(Taf. 2/1), die einen besonders hohen Gefa13schwer
punkt besitzen, unterscheiden. Gerade di e Trichterrand
tOpfe mit den kleinen kreisrunden Knubben auf der 
Schulter (Taf. 111, 6/2) weisen lengyeloide Ziige auf, 
wobei hier di e Anordnung der Knubben auf der Schul
ter ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal dar
stellen. 

Der Trichterrandtopf mi t Schulterrille un d rand
standiger Formholzleiste (Taf. 3/6) besitzt beispiels
weise in Bak in Ungam (HoRVATH, 1990, 26, Abb. 5/4, 
6; 40, Abb. 13/4-5) ahnliche Entsprechungen, wobei 
der Befund noch dazu ebenfalls nierenfOrmige Web-



gewichtsfragmente aufweist. Dieser Befund ist der 
Gemischten Gruppe der Furchenstichkeramik zuzu
rechnen. 

Der Arkadenrandtopf (Taf. 8/2) jedoch weist in 
die westlich gelegene Mondsee-Gruppe, in Richtung 
der bayerischen Altheimer Gruppe sowie der Pfyn
Altheimer Gruppe Oberschwabens in Baden-Wiirttem
berg, die engste Entsprechungen in Form der soge
nannten ,Pfahlbaut6pfe" liefern (Vergleichsbeispiele 
bei K.RENN-LEEB, 1998, Bd. l, 113-116). 

Die restlichen Topfe sind durch eine ziemlich 
weiche S-fòrmige Profilierung gekennzeichnet, wo
bei hier glatte (Taf. 8/4) oder mit Formholzeindri.icken 
versehene (Taf. 8/3) Randleisten beliebt sind (Ver
gleichsbeispiele bei K.RENN-LEEB, 1998, Bd. l , 116-
118, 258-263). Ein Henkeltopf (Taf. 4/8) ist ebenfalls 
vertreten. 

Gerade die Trichterrandtopfe entsprechen in 
ihrer F orm bestens jenen der P base KNP IB l der 
mahrischen Trichterbecherkultur und finden in den 
zwei Grubenobjekten aus Velatice (Bez. Bmo-venkov) 
(SMio, 1992, 155, Abb. 5/7-13) annahemd idente Ver
gleichsfunde. Sie untersti.itzen diese feinchronologi
sche Zuordnung dadurch mehrfach. 

Die Schusseln lassen sich in geschwungen dop
pelkonische (Taf. 4/7) und solche mit einziehendem 
Rand (Taf. 8/6) untergliedem, wobei hier der zuletzt 
genannte Schiisseltyp seinen Ursprung im Epilengyel
Horizont (MOG Ilc/Bisamberg-Oberpullendorf-Grup
pe) ha ben wird. 

Di e Schalen sind entweder konisch und schwach 
kalottenfòrmig (Taf. 4/3), steilkonisch oder sie wei
sen einen Trichterrand auf (Taf. 4/5). 

Die in Spielberg/Pielamund singular vertretene 
Tasse (Taf. 411) lasst e in annahernd vergleichbares 
Profil wie die geschwungen doppelkonische Schussel 
(Taf. 4/7) erkennen, ist nur um vieles kleiner und be
sitzt einen uberrandstandigen Henkel. 

Die Trichterrandbecher verraten einen starken 
Baalberger Einfluss aus Bohmen und Mitteldeutsch
land, aber auch einen aus der Mondsee-Gruppe. Der 
weich profilierte steilwandige Trichterbecher (Taf. 8/5) 
findet dort seine besten Entsprechungen (Vergleichs
beispiele bei K.RENN-LEEB, 1998, Bd. l, 98-99). 

Aber auch der tulpenfòrmige Trichterrandbe
cher (Taf. 8/ 1 ), der in seiner Form in direkter Verbin
dung mit der Michelsberger Kultur gestanden haben 
wird, verdeutlicht di e Kontakte nach Westen und Nord
westen (Vergleichsbeispiele bei K.RENN-LEEB, 1998, 
Bd. l, 119-120). Da di e Standflache nicht erhalten 
geblieben ist, kann eine Rundbodigkeit nicht nach
gewiesen werden. Ober die Verbreitung dieser 
Michelsberger Tulpenbecher, deren teilweise sicher
lich lokale Nachahmungen in den mehr oder weniger 
entfernt liegenden Kulturgruppen mehrfach nach
gewiesen worden sind, berichteten bereits R. HACH-
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MANN (1973, 79 ff.) und J. LICHARDUS (1976, Bd. l, 
146-148) oder beispielsweise das Michelsberger Kol
loquium in Hemmenhofen (BIEL et al., 1998). M. Smid 
betonte ebenfalls vor kurzem, dass der Einfluss der 
Michelsberger Kultur bzw. die aus dem Westen und 
Nordwesten kommenden Impulse nicht unterschatzt 
werden durften (SMiD, 2001; unter anderem auch MA
TUSCHIK 1992; SEBELA, LANGov A & HLOzEK, 1997). Das 
Spielberger Exemplar fallt zwar durch seine hellgel
be Tonfarbung aus dem Rahmen der sonst ublichen 
Tonware der Fundstelle heraus, eine lokale Herstel
lung kann aber nicht ausgeschlossen werden. Eine 
Keramikanalyse soli hier kiinftig weitere Aufschlusse 
bringen . 

Schlussendlich reprasentieren die nierenfòrmi
gen Webgewichte eine offensichtlich neuartige Form 
der Web- oder Flechttechnik, die gerade in diesem 
Zeitabschnitt des Jungneolithikums von der lberischen 
Halbinsel bis Kleinasien verbreitet war. Auffallend ist 
die Nahe jener Kulturgruppen, die vermehrt nieren
formige Webgewichte aufweisen, zur Mittelmeerkiiste. 
Die Spielberger Exemplare sind bereits als Produkte 
einer Innovation aus diesen Gebieten zu verstehen. Die 
Srucke aus den Feuchtbodensiedlungen der Pfyn-Al
theimer Gruppe Oberschwabens, der Baalberger Gru
be in Melchendorf in Thuringen (Mitteldeutschland) 
oder jener aus Bak in Ungarn, die der Furchenstichke
ramik angehoren, sind dieser ,Idee" oder Innovation 
ebenfalls anzuschlie/3en, da sie keinen oder nur be
dingt direkten Kontakt mi t den Ursprungszentren nach
weisen. Fur die Spielberger Exemplare konnte sowohl 
eine ostliche als auch eine westliche Transferroute 
dieser Technologie in den niederosterreichischen 
Raum in Frage kommen, wobei anhand verschiede
ner Merkmale der Kontakt zu den westlich und nord
westlich anschlie/3enden Kulturgruppen starker spur
bar ist als jener nach Osten bzw. Sudosten. Die von 
J. Koninger und H. Schlichtherle aufgezeigte und 
durch A. Pedrotti bestatigte Bedeutung der Nord-Si.id
Route von Oberitalien uber den Alpenhauptkamm 
durch das Alpenrheintal bis nach Oberschwaben durf
te auch fi.ir den Technologie- und Handelstransfer in 
den niederosterreicbischen Raum eine wichtige Rolle 
gespielt haben (KbNINGER & ScHLICHTHERLE, 1999; 
PEDROTTI, 1998, 22). Die Donau kame als weiteres 
anschlie/3endes Transportmedium hinzu und bildete 
hierauf eine Verlangerung in West-Ost-Richtung. 

Nicht nur, dass mit Spielberg/Pielami.ind ein 
neuralgischer Siedlungsplatz genutzt worden ist, son
dern auch die Position eines uberaus gi.instig gelege
nen moglichen Handelsplatzes zeigt die Bedeutung 
dieser Fundstelle. Man denke nur an die Kupfer
vorkommen im niederosterreichischen Alpenvorland, 
die moglicherweise bereits in dieser Zeit erste Bekannt
heit erlangt haben konnten und die einer Verhandlung 
i.iber vorgelagerte lokale Zentren bedurften. 
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Dass Kupfer in dieser Zeit bereits eine erhebli
che Rolle gespielt hat, zeigen auch die nierenforrni
gen Webgewichte, die geme in Befundlagen gemein
sam mi t Kupfergeraten oder Hinterlassenschaften, die 
direkt mit der Kupferverarbeitung zu tun haben, beob
achtet worden sind. Innovationen verbreiteten sich 
wohl am raschesten ilber die Handelskontakte und 
dazu gehorten sicherlich die durch die nierenfOrrni
gen Webgewichte bedingte andere Webtechnik. Ob
wohl in Spielberg!Pielamilnd keine Spuren von Kup
ferverarbeitung oder -geraten nachgewiesen werden 
konnten, drangt sich anhand der Parallelbefunde eine 
vergleichbare Situation auf. 

Dass Kontakte vor allem nach Westen bestan
den haben mussten, lassen jene Keramikformen- wie 
beispielsweise der Arkadenrandtopf, der Topf mit 
Schlickrauung oder die geschwungen doppelkonische 
Schilssel - erahnen, die vor allem mit der Mondsee
Gruppe in Oberosterreich, mit der Altheimer Gruppe 
in Bayern und letztendlich auch noch mit der Pfyn
Altheimer Gruppe in Baden-Wilrttemberg eine enge 
Verwandtschaft erkennen lassen. 

Moglicherweise kann durch diese randliche 
Position innerhalb des Verbreitungsgebietes der Mah
risch-Osterreichischen Baalberger Gruppe verstanden 
werden, warum sich in Spielberg keine furchenstich
verzierten GefaJ3e des Retzer Typus befunden haben. 
Die ursachlich mi t der Furchenstichverzierung zusam
menhangende lnkrustierung bestimmter GefaJ3formen 
ist jedenfalls in Spielberg nicht vertreten, wobei man 
auch darauf aufmerksam machen muss, dass Ritzver
zierung, die ebenfalls als Grundlage fiir die Inkrustie
rung dient, auch nicht beobachtet worden i st. Man wird 
dies wohl mit der mengenmaJ3ig geringen Anzahl an 
Befunden in Verbindung bringen dilrfen. 

AbschlieJ3end kann konstatiert werden, dass das 
aus Spielberg!Pielamilnd stammende jungneolithische 
Fundmaterial insgesamt im Wesentlichen der Phase 
A2 der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Grup
pe zugeordnet werden kann, wobei in Niederoster
reich aufgrund der geringen Befunde derzeit keine nahe
re Differenzierung moglich ist. Allein das hervorra
gend synchronisierbare Fundmaterial der mahrischen 
Trichterbecherkultur, das von M. SMio (1992; PRo
CHÀZKOV A & SMio, 1999) i m Jahre 1992 un d zuletzt 
1999 feinchronologisch und -typologisch nach Befun
den gegliedert worden ist, weist bei der der Phase A2 
der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Gruppe ent
sprechenden Phase KNP IB weitere zwei Subphasen 
Kl\JP IB 1-2 auf. 

Die Spielberger Trichterrandtopfe konnten mit 
jenen der Phase KNP IB l gut parallelisiert werden. 
Dass sie auch in Spielberg/Pielamilnd nicht nur in 
Befund 73 auftreten, zeigen zwei TrichterrandtOpfe aus 
Quadrant LIX. Sie konnten aufgrund der zahlreichen 
StOrungen in diesem Quadranten zwar keinem Befund 

zugeordnet werden, deuten jedoch einen vergleichba
ren Befund mi t ahnlicher Ware an (Taf. 611-2). Da bis
lang in Niederosterreich gut dokumentierte Befunde 
der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Gruppe 
sparlich gesat sind, kann man nur verrnuten, dass ilber 
kilrzere oder langere Zeit hinweg eine ahnliche Glie
derung wie in Mahren ilbertragbar sein wird. Dass wir 
hier einen zusammengehorenden groJ3en Kulturraum 
in Sild- und Mittelmahren sowie in Nordniederoster
reich nachweisen konnen, zeigen die gut vergleichba
ren GefaJ3forrnen, Befunde und Siedlungsformen. Al
lein die Graberfunde lassen im osterreichischen Raum 
noch aus. Man solite daher E. RuTTKAYS Empfehlung 
(1989a, 2) Folge leisten, von einer fiir samtliche be
troffene Regionen geltenden Mahrisch-Osterreichi
schen Baalberger Gruppe als sildlicher Auslaufer der 
ilberregionalen Trichterbecherkultur zu sprechen. Die 
Akzeptanz dieser ilberregionalen Kulturbezeichnung 
ist teilweise bereits gegeben: M. Zapotocky verwen
det de n BegriffMahrisch-Niederosterreichische Trich
terbecherkultur (ZAPOTOCKY, 2000b; 2001). 

E in Nachteil fiir di e Gleichschaltung in der typo
logischen und feinchronologischen Ansprache ist si
cherlich, dass die mahrische Entwicklung ab der Pha
se B der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Grup
pe eine andere Richtung genommen hat und eine lan
ger andauemde Prasenz der Trichterbecherkultur zeigt. 
Im niederosterreichischen Gebiet hingegen dringen re
lati v frilh bolerazzeitliche Einflilsse aus dem Osten 
und Sildosten ein, die sich verrnutlich verantwortlich 
daflir zeigen, dass in unserem Gebiet bislang kein 
Fundmaterial des Horizontes Jevisovice C2 beobachtet 
werden konnte. 

Gerade letztgenannter Umstand zeigt auf, dass 
vorrangig filr diesen Zeitabschnitt des Jungneolithi
kums verstarkt Forschungen notwendig waren. E. 
Ruttkay versucht seit Jahren, diese Zeit zu erhellen 
und hat bereits Gewaltiges geleistet. Allerdings ist 
sie abhangig von stratifizierten Befunden, die ilber
aus sparlich gesat sind. Neufunde und hier im be
sonderen gut dokumentierte und flachig ergrabene 
Fundstellen mit einer horizontalen oder vertikalen 
Stratigraphie waren sehr erwilnscht. Ji.ingst erweiterte 
ein Grubenbefund aus Poysdorf/Winzergasse (VB 
Mistelbach) das bekannte Fundspektrum der Mahri
sch-Osterreichischen Baalberger Gruppe. E. Ruttkay 
ordnete das Fundmaterial der frilhen Phase zu und 
ortete Epilengyel-Reminiszenzen im Formen- und 
Verzierungsbestand (NEUGEBAUER, RUTTKAY & Pu
CHER, 1998). Dass auch bislang keine Hilgelgraber in 
Niederosterreich beobachtet worden sind, wird ei
nerseits an der massiven und flachendeckenden land
wirtschaftlichen Nutzung vor allem im Weinviertel 
sowie andererseits ebenfalls am mangelnden For
schungsstand liegen. Wir konnen jedenfalls jederzeit 
mit einer vergleichbaren und moglicherweise befe-



stigten Anlage wie am Burgwall Rmfz bei Laskov 
(Bez. O lomouc ), der Htigelgraberfelder vorgelagert 
sein kéinnten, rechnen. 

ANMERKUNGEN 
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Um den absolutchronologischen Rahmen naher 
erfassen zu konnen, befinden sich fur Spielberg/Pie
lamiind 14C-Daten derzeit in Vorbereitung. 

1 Die Bestimmung der Tierknochen iibemahm dankenswerterweise Dr. Erich Pucher, Zoologische Abteilung des Natur
historischen Museums in Wien. 
2 Miindliche Mitteilung von E. Ruttkay. Die Bearbeitung wird von V Holzer, NHM Wien vorbereitet. 
3 Freundliche Mitteilung H. Ulreich, Wien. 
4 H. Ulreich steli te mir freundlicherweise e in Diapositiv der Ab b. 31 mi t mehreren Fragmenten halbmondfdrmiger Webgewichte 
aus F. de Motos, La ed ad neolitica en V élez Bianco, Mem. de la Com. de lnvestig. Paleont. y Prehist. 19, 1918, 5-81 zur 
Verfugung. 
5 Es sind einige, bislang noch unpublizierte nierenfdrmige Webgewichte im Rahmen des Projektes Bodensee-Oberschwaben 
in den sog. Feuchtboden-, Seeufer-, Moor- oder Pfahlbausiedlungen geborgen worden, die in nachster Zeit verOffentlicht 
werden sollen- freundliche Mitteilung H. Schlichtherle, Gaienhofen-Hemmenhofen, Baden-Wiirttemberg. 

ZUSAMMENFASSUNG- Die jungneolithischen Befunde in Spielberg/Pielamiind (VB Melk, Niederosterreich) sind der 
Phase A2 der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Gruppe zuzuordnen. Sie reprasentieren die einzigen, bislang dokumen
tierten Befunde auf einer erhohten Felsspornlage im niederosterreichischen Verbreitungsgebiet sowie die siidwestlichsten 
Vertreter der Mahrisch-Osterreichischen Baalberger Gruppe. Fiir diesen Fundplatz diirfte die giinstige Lage an einem noch 
beute erhaltenen, durch eine vorgelagerte Insel geschiitzten Donauarrn sowie an der ins niederosterreichische Voralpenland 
fuhrenden Pielach von entscheidender Bedeutung gewesen sein. Anhand einer stratigraphischen und typologischen Beurtei
lung konnen vier Grubenkomplexe (Befunde 73, l 05, l 07 und 112) sowie eine verrnutlich bereits in dieser Zeit kiinstlich 
angelegte Terrassierung (Befund 89) im Siidwestbereich der Plateauflache von Spielberg/Pielamiind diesem Besiedlungsho
rizont zugeordnet werden. Bei Befund 73 handelt es sich um eine kreisfdrrnige, 0,60 m in den anstehenden gelben Lehm 
eingetiefte Grube, die sich zur flach gerundeten Sohle zu trapezformig verbreiterte und als gr6J3ten Durchmesser 1,70 m 
aufwies. Die Verfullung bestand aus einheitlich dunkelgraubrauner, hiittenlehm- und holzkohlehaltiger Erde. Die Grube war 
mit zahlreichen Keramikfragmenten, einigen annahernd kompletten Gefal3en sowie drei Fragmenten nierenfdrmiger Web
gewichte ausgestattet, die vor allem zu Topfen, Schiisseln, Schalen, Tassen, Becher und Sonderformen wie etwa die nieren
fdrrnigen Webgewichte zugeordnet werden konnten. Dieser Befund erweitert die bislang bekannten GefaJ3typen der Mah
risch-Osterreichischen Baalberger Gruppe im niederosterreichischen Raum. AbschlieJ3end kann betont werden, dass gerade 
der Befund 73 mit seinen nierenfdrmigen Webgewichten eine herausragende Rolle in der Mahrisch-Osterreichischen Baal
berger Gruppe spielt und einen Einblick in offensichtlich gut erschlossene und strukturierte Handelskontakte vor allem nach 
Westen ermoglicht. Die nierenfdrmigen Webgewichte charakterisieren eine vermutlich neuartige Form der Web- oder Flecht
technik, die gerade in diesem Zeitabschnitt des Jungneolithikums von der lberischen Halbinsel bis Kleinasien verbreitet war. 
Auffallend ist die Nahe jener Kulturgruppen, di e vermehrt nierenfdrmige Webgewichte aufweisen, zur Mittelmeerkiiste. Die 
Spielberger Exemplare sind bereits als Produkte einer Innovation aus diesen Gebieten zu verstehen, wobei der Transferroute 
von Oberitalien iiber den Alpenhauptkamm durch das Alpenrheintal bis Oberschwaben in Siid-Nord-Richtung und hierauf 
entlang der Donau in West-Ost-Richtung der Vorzug gegeben wird. 

SUMMARY- The late Neolithic finds in Spielberg/Pielamiind (VB Melk, Lower Austria) are to be assigned to phase A2 of 
the Moravian-Austrian Baalberg Group. They represent the only documented finds up to now, from a location on an elevated 
spur, in the Lower Austrian dispersa! area. As w eli, these finds are the most southwestem representatives of the Moravian
Austrian Baalberg Group. This site's advantageous position, on an arm of the Danube protected by an island as well as the 
Pielach as it runs into the Lower Austrian Alpine foothills, must have been of decisive importance. Based upon a strati
graphic an d typological analysis, four pit complexes (N r. 73, l 05, l 07 and 112) as w eli as a artificial terracing (N r. 89) 
presumably already !ai d out at this time, could be assigned to this settlement horizon in the southwest range of the plateau 
area of Spielberg/Pielamiind. Object 73 is a circular pit sunk 0.60 m into the yellow clay. lts flat rounded floor broadens to a 
trapezoid that displayed a widest diameter of 1.70 m. The fili consisted ofuniformly dark greyish-brown hut clay and earth 
containing charcoal. The pit also contained numerous ceramic fragments, some near complete vessels as well as three frag
ments of kidney-shaped 1oom weights. These finds consisted primarily of pots, dishes, bowls, beakers, an d special types: as 
the kidney-shaped 1oom weights could be described. These finds enlarge the number of known receptacle types of the 
Moravian-Austrian Baalberg Group in the area of Lower Austria. Finally, it must be emphasized that object 73 with its 
kidney-shaped 1oom weights played an outstand role in the Moravian-Austrian Baalberg Group. lt permits an insight into a 
seemingly well developed and structured trade contact, primarily to the west. The kidney-shaped 1oom weights characterize 
a seemingly new form of the weaving or plaiting technique, that spreads from Spain to Asia Minor during this peri od of the 
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late Neolitbic. Conspicuous is the proximity ofthose cultura! groups, showing increased kidney-shaped 1oom weights, to the 
Mediterranean coast. The Spielberg examples are to be uoderstood as products of an innovation stel1llTiing from these areas. 
Their transfer route from Upper Italy over the Alps, along the Alpine Rh i ne Valley to Upper Swabia in a south-north direction 
an d tben o n along the Danube into a west-east direction, seemed to be of prefereoce. 
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Taf. l - Spielberg/Pielami.ind : Trichterrandtopfe aus Grube 73. l NV04/09; 2 NV04/07 (Graphik: A. Krenn-Leeb, IUF 
Wien). 
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Taf. 2 - Spielberg/Pielamiind: Trichterrandtèipfe aus Grube 73. l NV04/03-04; 2 NV02/11 (Graphik: A. Krenn-Leeb, IUF 
Wien). 
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Taf. 3 - Spìelberg/Pielami.ind: Trichterrandtopfe aus Grube 73 . l NV02/06; 2 NV03/02; 3 NV02/08; 4 NV04/08; 
5 NV02/0l; 6 NV02/04 (Graphik : A. K.renn-Leeb, IUF Wien). 
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Taf. 4 - Spielberg/Pielami.ind: Tasse, Schalen, Schi.issel, Trichterrandbecher und Henkeltopf aus Grube 73 . l NV02/02; 
2 NV04/06; 3 NV02/07; 4 NV02/05; 5 NV04/05; 6 NV02/l0; 7 NV02/03 ; 8 NV02/09 (Graphik: A. Krenn-Leeb, IUF Wien). 
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Taf. 5- Spielberg/Pielamtind: Nierenformige Webgewichte aus Grube 73. 1 NV03/03 ; 2 NV03/04; 3 NV03/05 
(Graphik: A. Krenn-Leeb, IUF Wien). 
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Taf. 6- Spielberg/Pielami.ind: Trichterrandtopfe aus Quadrant LIX. l LIX02/03-04; 2 LIX03/0l-02 
(Graphik: A. Krenn-Leeb, IUF Wien). 
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Taf. 7- Spielberg!Pielamiind: Amphoren aus den Quadranten CVIII , PV und OVIli. l CVIIIOl /01 ; 2 PV09/0l; 
3 OVIII0/09 (Graphik: A. Krenn-Leeb, HJF Wien) . 
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Taf. 8 - Spielberg/Pielamiind: Trichterbecherzeitliche Becher, Topfe und Schussel aus den Quadranten RVI, RVIII und 
SVIII. l RVI13/02; 2 RVIII07/03; 3 SVIII04/02; 4 RVIII06/0l; 5 SVIII03/0I; 6 RVI07/02 (Graphik: A. Krenn-Leeb, IUF 
Wien). 
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Taf. 9 - Auswahl an nierenfòrmigen Webgewichten aus Mittel- und Sudeuropa. 1-3, 5, 8 Reute/Schorrenried . 4 Bak. 
6 Odenahlen. 7 Lavamund/Rabenstein. 9 Isolino di Varese. l O Musbach/Seewiesen. 11, 13-17 Lagozza di Besnate. 
12 Weihenstephan!Kellerberg (nach MA!NBERGER 1998, KùNINGER & ScHLICHTHERLE 1999, HoRv À TH 1990, ScHLICHTHERLE 
1995, VAHLKAMPF 1995, COCCHI GENICK 1994). 
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Taf. 10- Nierenformige Webgewichte und deren Befundzusammenhange. l Almizaraque. 2-5 El Malag6n. 6 Melchendorf. 
7 Demircihtiytik (nach DELIBES, FERNÀNDEZ-MIRANDA, FERNANDEz-PossE & MARTiN 1986, ARRIBAS, MoLfNA, ToRRE, NAJERA 
& SAEZ 1978, BACH & BRUCHHAUS 1989, KULL 1988). 
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Taf. 11 - Auswahl an nierenformigen Webgewichten aus Kleinasien!Westanatolien. 1-7 Alaca Hliyi.ik. 8-9 Mersin/Ytimtik 
Tepe. l 0-19 Karahoytik. 20-27 Demircihtiytik (nach MOLLER-KARPE 1974, KULL 1988). 
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Taf. 12 - Nierenfòtmige Webgewichte. l Formen; 2 Verzierungsarten. 3 Abnutzungsspuren. 4-6 Rekonstruktionen von 
Websttiblen (nacb KuLL 1988 und Museum Cagliari) . 




