
1



2



3

ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA  CVI – 2012  ARCHEOLÓGIA 22

OBSAH – INHALT

Zdeněk Farkaš: Nálezy kultúry ľudu so starou lineárnou keramikou zo Stupavy ..................................................7
Funde der Kultur der ältesten Linearbandkeramik aus Stupava ................................................................... 12

Gabriel Nevizánsky – Radovan  Fodor – Víťazoslav Struhár: Sídliskový objekt  bolerázskej skupiny 
z Abrahámu ...........................................................................................................................................................13
Ein Siedlungsobjekt der Boleráz-Gruppe aus Abrahám ................................................................................. 22

Juraj Bartík: Drobné nálezy z opevnenej osady maďarovskej kultúry v Budmericiach ......................................23
Kleinfunde aus der befestigten Siedlung der Maďarovce-Kultur in Budmerice ............................................ 29

Robert Bača: Medená dýka z Banky (okr. Piešťany) .................................................................................................31
Ein Kupferdolch aus Banka (Bez. Piešťany) .................................................................................................... 38

Robert Bača – Juraj Bartík: Kamenný kadlub z obce Dojč ......................................................................................39
Eine steinerne Gussform aus Dojč ................................................................................................................... 41

Lucia Hlavenková  – † Lev Zachar: Sídliskový objekt z mladšej doby bronzovej v Šaštíne-Strážach ................43
Ein Jungbronzezeitliches Siedlungsobjekt in Šaštín-Stráže ............................................................................. 57

Anita Kozubová: Vreckový nožík alebo britva? K interpretácii niektorých predmetov z kosti a parohoviny 
z pohrebísk vekerzugskej  kultúry (na základe nálezov z chotínskych pohrebísk) .....................................59
Ein Taschen- oder ein Rasiermesser? Zur Interpretation einiger Knochen- und Geweihgegenstände 
aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur (anhand der Funde aus den Gräberfeldern von Chotín) .............. 75

Igor  Bazovský: Kostrový hrob z prelomu staršej a mladšej doby železnej z Bernolákova ..................................79
Ein Körpergrab aus der Wende der Späthallstatt und Frühlatènezeit aus Bernolákovo .............................. 84

Alena Šefčáková: Antropologická analýza kostrového nálezu z prelomu staršej a neskorej doby železnej 
z Bernolákova – poloha Šakoň  ..........................................................................................................................85
Anthropologische Analyse des Skelettenfundes aus der Wende der Späthallstatt und Frühlatènezeit 
aus Bernolákovo – Flur  Šakoň ........................................................................................................................ 85

Radoslav Čambal: Frühlatènezeitliche Gräberfeld von Stupava. Ausgrabungen in Jahre 1929 .........................87
Včasnolaténske pohrebisko v Stupave. Výskum v roku 1929 ........................................................................ 111

Lucia Pilková: Keltská bronzová zoomorfná spona z Marcelovej zbierky ..........................................................121
Eine frühlatènezeitliche bronzene Tierkopffibel aus der Marcel-Sammlung ............................................... 124

Radoslav Čambal: Keltská plastika kanca zo Slovenskej Novej Vsi .....................................................................125
Eine keltische Eberplastik aus Slovenská Nová Ves ...................................................................................... 129

Peter Trebsche: Größe und Wirtschaftsstruktur latènezeitlicher Flachlandsiedlungen im österreichischen 
Donauraum .........................................................................................................................................................131
Veľkosť a ekonomické štruktúry nížinných sídlisk z doby laténskej v rakúskom Podunajsku .................... 161

Kristina Adler-Wölfl: Spätlatènezeitliche Fundstellen in Wien  ............................................................................169
Neskorolaténske náleziská vo Viedni ............................................................................................................. 188

Miroslava Daňová – Marián Soják: Prsteň s nápisom UTERE FELIX z Liptova ...............................................189
Ein Ring mit der Inschrift „Utere Felix“ aus Liptau ...................................................................................... 192

Péter Prohászka – Sándor Trugly: Avarské nálezy zo 7. storočia z Komárna z Bercsényiho 
(dnes Gombaiho) ulice  .....................................................................................................................................193
Die awarischen Funde von Komárno – Bercsényi (Heute Gombai) Strasse aus dem 7. Jahrhundert  ...... 203

Mário Bielich – Terézia Vangľová – Barbara Zajacová: Archeologický výskum v centre mesta Žilina ...........205
Archäologische Ausgrabungen im Stadtzentrum von Žilina ..................................................................... 215

Martin Kvietok: Dva stredoveké keramické súbory zo Starých Hôr (okr. Banská Bystrica) .............................217
Two medieval pottery assemblages from Staré Hory (Banská Bystrica Dist.) ............................................. 233



4

Alexander Botoš: Novoveká studňa z Rimavskej Soboty  ......................................................................................235
Neuzeitliche Brunnen aus Rimavská Sobota  ............................................................................................... 249

KOLOKVIUM

Vladimír Turčan: Desiate kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie ............................................251
Das Zehnte Kolloquium zur Problematik der römisch-germanischen Archäologie .................................... 252

Erik Hrnčiarik: Roman building ceramics in the barbarian environment in Slovakia  ....................................253
Rímska stavebná keramika v barbarskom prostredí na Slovesnsku  ............................................................ 258

Kristian Elschek: Römisches Baumaterial, Dachziegeln und Ziegeln vom Záhorie-Gebiet und aus Zohor 
(Westslowakei)  ...................................................................................................................................................259
Rímsky stavebný materiál, strešná krytina a tehly zo Záhoria a zo Zohora (Západné Slovensko) ............ 265

Ondrej Šedo: Objekty s nálezy cihel zkoumané v průběhu výzkumu v trati Mušov-Neurissen ......................267
Objekte mit Ziegelfunden aus der Grabung in der Flur Mušov – Neurissen ............................................... 275

Vladimír Turčan: Antická stavebná keramika v germánskych objektoch stupavského regiónu ......................277
Antike Baukeramik in germanischen Befunden aus der Stupavaer Region ................................................ 280

Anton Karabinoš – Marián Vizdal: Nálezy tehliarskych výrobkov v Ražanoch a ich historická 
a technická Analýza  ..........................................................................................................................................281
Die in Ražňany aufgefundenen Ziegelprodukte und ihre historische und technische Analyse ................... 291

Igor Bazovský: Nálezy rímskej stavebnej keramiky v germánskych objektoch z obdobia sťahovania 
národov v Bratislave-Rusovciach  .................................................................................................................. 293
Funde von römischer Baukeramik aus germanischen Objekten der Völkerwanderungszeit 
in Bratislava – Rusovce ......................................................................................................................................297

RECENZIE  .......................................................................................................................................................................... 299



169

ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA  CVI – 2012  ARCHEOLÓGIA 22

SPÄTLATÈNEZEITLICHE FUNDSTELLEN IN WIEN

KRISTINA ADLER-WÖLFL

Keywords: Vienna, Vindobona, Latène D

Abstract: For this article the late La Tène find spots from today’s Vienna city zone were catalogued and recaptured.
They showed that the settled area in today’s third district reached even further north than before suspected. Other
main settlement areas are the Leopoldsberg and its foot, the valley of the river Liesing and – in the area north of 
the Danube – Leopoldau and Aspern. In the discovered ceramics a lot of forms are regarded as characteristic for 
the period La Tène D2. Though, since these pieces are not able to be recorded chronological sufficiently, concerning
Vienna the question of how far a La Tène settlement at the time of the roman occupation was existent, will still stay 
uncertain. In this context is noticeable, that „Tonnen mit kolbenförmig verdicktem Rand“, which seem to appear in 
a later phase of La Tène D2, can – until now - only be found in the area north of the Danube, in Leopoldau and 
Aspern.

Aus dem heutigen Wiener Stadtgebiet sind einige latènezeitliche Fundstellen seit langem bekannt (zuletzt: 
Pichler 2002, 79-81, Tab. 1), mehrere sind in den letzten Jahren neu hinzugekommen. Für diesen Beitrag wurden 
speziell jene der späten Latènezeit herausgegriffen und neu katalogmäßig erfasst, wodurch sich die Anzahl der
Fundstellen auf 66 erhöhte. Im Rahmen dieses Beitrags sollen sie zusammenfassend vorgestellt werden.

Bei den spätlatènezeitlichen Fundstellen handelt es sich zu einem großen Teil um Streufunde, die meist 
bei Bauarbeiten oder im Zuge von Aufsammlungen zutage gekommen sind, oder um Altstücke aus späteren 
Fundkontexten. In jenen Fällen, wo Befunde festgestellt werden konnten, fehlen in den betreffenden Komplexen
leider sowohl näher datierbare spätlatènezeitliche Funde, wie Münzen, Fibeln oder sonstige Kleinfunde aus Me-
tall, als auch vergesellschaftetes frührömisches Fundmaterial. Für die Masse der Funde – die Keramik – erfolgte
die Zuweisung zur Stufe Latène D also vor allem aufgrund von typologischen Merkmalen und den Eigenschaften
des Scherbens.

Die Verteilung der spätlatènezeitlichen Fundpunkte im Wiener Stadtgebiet (Abb. 1) zeigt eine bereits seit 
einiger Zeit feststellbare Konzentration im 3. Wiener Gemeindebezirk (Pichler 2002, Abb. 4), wo später die rö-
mische Zivilsiedlung von Vindobona lag. Zu Beginn der archäologischen Forschung in Wien wurde spätlatène-
zeitliches Material in römischen Fundzusammenhängen lediglich mit der Begehung des Areals in Verbindung 
gebracht (Menghin/Wanschura 1924, 31 f.; Pittioni 1930, 78, Anm. 1). Erst der Fund der beiden Töpferöfen 1926 
in der Engelsberggasse/Riesgasse brachte den Nachweis einer spätlatènezeitlichen Besiedlung in diesem Bereich 
(Abb. 2). Im bisher publizierten Fundmaterial (Pittioni 1944; Pichler 2002, 79-83, Taf. 1, Abb. 3) finden sich ei-
nige vom üblichen spätlatènezeitlichen Repertoire abweichende Topfformen mit ausgebogenem Rand, die von
Pittioni in die erste Hälfte des 1. Jh. n. Chr. gesetzt wurden. Relevant für die Datierung erweist sich allerdings vor
allem ein Fragment, das ursprünglich als Teil einer Dreifußschüssel angesprochen wurde(Urban 1996, 199, Abb. 
3). Dabei handelt es sich jedoch eindeutig um das Bodenfragment eines Tellers mit Standring, der eine Sigillata-
-Form nachahmt. Zur zeitlichen Einordnung dieses Stückes und der sich daraus ergebenden Konsequenzen für 
die spätlatènezeitliche/frührömische Besiedlung bedarf es jedoch noch weiterer Forschungen, die im Rahmen 
eines eigenen Artikels vorgelegt werden sollen.

Es dauerte schließlich bis zum Jahr 1999, bis ein weiterer Siedlungsbefund aufgedeckt werden konnte. Beim 
Bau einer Tiefgarage auf dem Areal des Krankenhauses Rudolfstiftung fand sich ein Grubenhaus (Abb. 3), des-
sen Fundmaterial von E. Pichler in die Endphase der Spätlatènezeit gesetzt wurde (Pichler 2006). Während ein 
Großteil der dort belegten Gefäßformen und Dekortechniken bereits ab der Stufe Latène D1 vorkommt, lassen 
sich vor allem ein Fragment einer Dreifußschüssel mit sehr niedrigen, knubbenartigen Standlappen (Abb. 4: 2; 
zum Typ vgl. Urban 1996, 199; Artner 1999, 239 f.) und ein fast ganz erhaltenes Dolium mit breitem, horizonta-
lem Rand (Abb. 4: 1; zum Typ vgl. Urban 1996, 199, Abb. 2; Urban 1999, 221, Abb. 179 [alle außer 712] und 180; 
Karwowski 2006, 59 f.) in der Stufe Latène D2 ansetzen (Pichler 2006, Taf. 2: 32; 7: 102, Abb. 18).

Zwei weitere Grubenhäuser (Abb. 5) und mehrere Gruben kamen dann im Jahr 2001 bei Ausgrabungen 
unter der Leitung von E. H. Huber anlässlich des Umbaus der Schnellbahnstation Rennweg (Ungargasse 66) 
zutage, sind aber bis auf den ersten Fundbericht unpubliziert. Neu hinzugekommen ist schließlich eine Grube, 
die 2011 bei einer Grabung des Archäologie Service unter der Leitung von D. Käferle und D. Schön im Zuge des 



170

Abb. 1 Spätlatènezeitliche Fundstellen im Wiener Stadtgebiet (Plan: K. Adler-Wölfl, M. Mosser).
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Umbaus des Palais Rasumofsky (Rasumofskygasse 
25) entdeckt wurde. Auch hier scheint die Keramik 
für eine Zugehörigkeit zur Stufe D2 zu sprechen. Das 
Verfüllmaterial enthielt unter anderem ein Fragment 
einer Dreifußschüssel, eines konischen Deckels mit 
abgesetztem Rand (zum Typ vgl. Urban 1996, 199, 
Abb. 1: 4; Urban 1999, 139; 221, Abb. 181; Artner 
1999, 238 f.; Čambal 2004, 62 f., 68, Typ VIII/1a–c; 
Musilova/Lesák 1996, Taf. 5: 4-5) und bemalte Kera-
mik, teilweise mit Metopengliederung (freundl. Hin-
weis P. Ramsl - Eine Publikation durch P. Ramsl ist 
geplant).

Bei den übrigen Fundstellen im heutigen 3. Be- 
zirk handelt es sich um Streufunde oder Altfunde in 
späteren Kontexten. Zur Aufstellung bei E. Pichler 
(2002, Tab. 1) sind hinzuzufügen: Rudolfstiftung/
Klimschgasse (1909), Strohgasse 2 (1910), Czapka-
gasse/Uchatiusgasse (1910), Hohlweggasse 12 (1912/
1913), Rennweg/Fasangasse (vor 1934), Barichgasse 
30 (2001), Klimschgasse 19–21 (2004/2005), Renn- 
weg 16 (2005), Landstraßer Hauptstraße 48 (2008). 
Ein Fundpunkt (Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 15) fällt da-
gegen weg, da er auf einem Beleg beruht, wo lediglich 
die damals bekannten Fundstellen zusammenfassend 
erwähnt werden.

An den meisten der genannten Fundorte wurde 
Keramik der Spätlatènezeit gefunden. Eine Ausnah- 
me bildet ein Bronzeobjekt, das 1910 in der Stroh- 
gasse 2 zutage kam. Es wurde ursprünglich von F. 
Kenner für einen Teil einer Pferdetrense gehalten, 
konnte jüngst aber als sogenannter Ösenstift identifi-
ziert werden (Abb. 6-7; freundl. Hinweis D. Božič). D. 
Božič nimmt an, dass es sich bei den Ösenstiften um
Bestandteile von Wagen handelt. Sie treten bereits in 
Fundkomplexen der Stufe Latène C1 auf und sind bis 

Abb. 2 Töpferofen; Wien 3, Engelsberggasse/Riesgasse, 1926  
(Pittioni 1944, Abb. 2).

Abb. 3 Grubenhaus; Wien 3, Rudolfstiftung, 1999  
(Pichler 2006, Abb. 9).

Abb. 4: 1 Dolium mit breitem, horizontalem Rand; 2: Dreifußschüssel; Wien 3, Rudolfstiftung, 1999; (Pichler 2006, Taf. 2,32; 7,102).
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in die Stufe Latène D2 anzutreffen (Božič 1993, 189-204; Schönfelder 
2002, 188-205).

Das spätlatènezeitlich besiedelte Areal erstreckte sich also im 
Bereich entlang des heutigen Rennwegs (in der Römerzeit Limes-
straße) und vor allem nördlich davon, etwa zwischen der Reis-
nerstraße im Westen und der Hafengasse im Osten. Wie die neu 
hinzugekommenen Fundpunkte Rasumofskygasse 25, Landstraßer 
Hauptstraße 48 und Czapkagasse/Uchatiusgasse zeigen, scheint die 
Besiedlung weiter nach Norden – Richtung Donau – zu reichen als 
bisher vermutet. Wenn man annimmt, dass die Töpferöfen Engels-
berggasse/Riesgasse bereits am nördlichen Rand der bekannten Siedlung lagen, könnte es sich bei den drei ge-
nannten, etwa einen halben Kilometer weiter nördlich liegenden Fundpunkten auch um die Überreste eines 
weiteren besiedelten Bereiches handeln, der näher an der Donau lag.

Im Gegensatz zum 3. Bezirk sind aus dem 1. Bezirk nur auffallend wenige Fundstellen zu verzeichnen.
Es handelt sich durchwegs um Streufunde oder Altstücke in späteren Kontexten, beispielsweise ein sehr klei-
nes Fragment einer eingliedrigen Bronzefibel mit bandförmigem Bügel aus einem ab der flavischen Zeit datier-
ten Fundkomplex der Grabung Michaelerplatz (Abb. 8). Spätlatènezeitliche Befunde fehlen aus dem 1. Bezirk 
vollkommen. Selbst bei großflächigen Grabungen der jüngsten Zeit – wie jenen am Judenplatz – sind in den
Fundkomplexen des Legionslagers lediglich eine keltische Kleinsilbermünze und ein Fragment Graphittonkera-
mik als Altstücke in römischen Schichten zu verzeichnen. Das in spätdomitianischer Zeit erbaute Auxiliarkastell 
(Kronberger 2007, 88-90) und das 97 n. Chr. errichtete Legionslager (Mosser 2005a, 128-135) scheinen also auf 
einem in der späten Latènezeit nicht für Siedlungszwecke genutzten Areal angelegt worden zu sein. Die vorhan-
denen spätlatènezeitlichen Funde stehen wohl lediglich in Zusammenhang mit einer Begehung oder gelegentli-
chen Nutzung des Geländes.

Ein weiterer wichtiger Fundort ist der Leopoldsberg, wo sich eine Höhensiedlung befunden hat. O. Urban 
(Urban 1999) konnte bei Grabungen 1990–1997 auf der Westkuppe ein Grubenhaus erschließen (Abb. 9). Mehre-
re Pfostenlöcher ließen sich außerdem zu einem oder zwei Bauten rekonstruieren (Abb. 10-11). Ein Halbfabrikat 

Abb. 5 Grubenhaus; Wien 3, Ungargasse 66, 2001 (Huber 2002, Abb. 3).

Abb. 6 Ösenstift; Wien 3, Strohgasse 2, 1901  
(Zeichnung: Gerhard Reichhalter).

Abb. 7 Ösenstift; Wien 3, Strohgasse 2, 1901 (Foto: Wien Museum, Peter Kainz)..

Abb. 8 Fragment einer eingliedrigen Bronzefibel 
mit bandförmigem Bügel (M 2:3); Wien 1, Michae-

lerplatz, 1991 (Schmid 2010, Taf. 1: 1).
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und ein Fehlguss zeugen von einer 
Buntmetallwerkstätte in der nähe-
ren Umgebung.

Weiters sind – neben zahlrei-
chen Streufunden meist von den 
Hängen des Leopoldsberges – aus 
Altgrabungen eine kleine einge-
tiefte „Hütte“ (1905) und mehrere
Gruben (1935?) zu verzeichnen. 
Im Fundmaterial lassen sich ne-
ben den üblichen, länger laufen-
den Gefäßformen auch einige fest-
stellen, die erst ab der Stufe Latène 
D2 auftreten (Abb. 12): Dolien mit
breitem, horizontalem Rand (Ur-
ban 1996, 142; 199, Abb. 2; Urban 
1999, 221, Abb. 179 [alle außer 
712] und 180), Dreifußschüsseln 
(Urban 1999, 221, Anm. 22; un-
ter den Altfunden) und konische 
Deckel mit abgesetztem Rand (Ur-
ban 1999, Abb. 181, einer davon 
aus Grubenhaus Obj. 32).

Vom Fuß des Leopoldsberges 
(19. Bezirk) sind ebenfalls mehre-
re Funde bekannt: eine boische 
Goldmünze aus dem Kahlenber-
gerdorf (Waldbachsteig 20), zahl-
reiche Streufunde vom Burgstall, 
weiters zwei Gruben mit trapez-
förmigem Querschnitt (Hackho-
fergasse 9) und Streufunde aus 
Nußdorf. Auf dem Bisamberg am 
gegenüberliegenden Donauufer 
wurden hingegen bisher nur weni-
ge Streufunde gemacht.

Die Donau bildete im Wie-
ner Becken durch den Wechsel 
von flächenhafter Sedimentation
in Kaltzeiten und linienförmiger 
Erosion in Warmzeiten zusammen 
mit der Tieferlegung der Donau-
sohle mehrere Schotterterrassen 
(vgl. Grupe/Jawecki 2004, 14-30). 
Auf der sogenannten Stadtterrasse 
entstand die bereits besprochene 
Siedlung im heutigen 3. Bezirk. Sie 
lag an einem Weg, der eine NW-
-SO-Verbindung südlich der Do-
nau bildete und sich auf der Arse-
nalterrasse weiter nach Südosten 
fortsetzte. In diesem Zusammen-
hang lassen sich wohl mehrere 
Fundpunkte im 11. Bezirk sehen: 
Aus der Simmeringer Hauptstraße 
56 stammt der bekannte keltische 
Münzschatzfund. Zu erwähnen 

Abb. 9 Grubenhaus Obj. 32; Wien 19, Leopoldsberg, 1990–1997 (Urban 1999, Abb. 27).

Abb. 10 Rekonstruktionsvorschlag 1 für Pfostenbau; Wien 19, Leopoldsberg, 1990–1997  
(Urban 1999, Abb. 99).

Abb. 11 Rekonstruktionsvorschlag 2 für Pfostenbau; Wien 19, Leopoldsberg, 1990–1997  
(Urban 1999, Abb. 101).
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sind weiters Altfunde von Mün-
zen von der Simmeringer Haide, 
ein Keramikstreufund aus dem 
Bereich Simmeringer Hauptstraße 
501 sowie eine Grube, die 1924 
irgendwo entlang der Simmerin-
ger Hauptstraße (Hausnummer 
unbekannt) gefunden wurde und 
Keramikgefäße, Knochen, Mün-
zen (darunter ein Denar, geprägt 
106/105 v. Chr.), vielleicht auch 
einen Dolch enthielt. Im östlich 
anschließenden Ort Schwechat, 
der nicht mehr zum Wiener Stadt-
gebiet gehört, fand man schließlich 
vier Großsilbermünzen des Biatec 
und eine Kleinsilbermünze vom 
Simmeringer Typ, die vermutlich 
von einem weiteren Münzschatz 
stammen, der in seiner Zusam-
mensetzung ähnlich jenem aus 
der Simmeringer Hauptstraße 
56 gewesen sein könnte (Paulsen 
1933, 117; Pink 1950, 51; Dembski 
1977, 10).

Ein weiterer wichtiger Sied-
lungsraum war das Tal des Lie-
singbaches, der vom Wiener-
wald kommend die heutigen 
Bezirke 23 und 10 durchquert 
und schließlich nahe der heuti-
gen Ortschaft Schwechat in den 
gleichnamigen Fluss mündet (vgl. 
Lindinger/Pichler 2002, 30-47). 
Der Talboden der Liesing war da-
mals wie heute fruchtbar und für 
landwirtschaftliche Zwecke gut
geeignet. Beginnend im Westen 
fallen zunächst zwei Fundpunkte 
für die Latènezeit weg, nämlich 
Breitenfurter Straße/Dirmhirn-
gasse (Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 40) 
und Keltengasse (Pichler 2002, 
Tab. 1: Nr. 43). Bei ersterem kam 
lediglich hallstattzeitliche Kera-
mik zutage (Lang 1978, 286). Die 
Keltengasse wurde 1967 nach Fun-
den aus der Gegend benannt, wo-
bei aber unklar ist, welche Fund- 
orte genau gemeint sind. In dem 
bei A. Prillinger (Prillinger 1999, 
254 und Pichler 2002, Tab. 1) als 
Beleg genannten Buch von F. Opll 
(Opll 1981) werden weder die bei-
den Fundorte noch die Latènezeit 
erwähnt.

Abb. 12: 1-3 Dolien mit breitem, horizontalem Rand; 4: konischer Deckel mit abgesetztem 
Rand; Wien 19, Leopoldsberg, 1990–1997 (Urban 1999, Abb. 16: 15; 22: 90; 28: 132; 61: 

422).

Abb. 13 Grubenhaus; Wien 23, Großmarktstraße 2A, 2003 (Huber 2004a, Abb. 5).
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Folgt man dem Liesingbach weiter nach Osten (Abb. 1,58), so gelangt man nach Inzersdorf, wo in der Rö-
merzeit eine römische Straßenstation lag (Neumann 1966; Neumann 1968, 86-100). Streufunde von spätlatèneze-
itlicher Keramik und zwei keltische Münzen bezeugen hier zumindest eine Begehung des Gebietes. Inwieweit die 
Straße, die in römischer Zeit von Scarbantia/Sopron Richtung Vindobona führte und hier die Liesing überquerte, 
bereits als Weg in der Latènezeit benutzt wurde, ist unbekannt.

Die nächsten zwei Fundpunkte im Liesingtal (Abb. 1,57 und 61) sind in jüngster Zeit neu hinzugekommen 
und bisher nur in Form des Grabungsberichtes bekannt: Im Areal Großmarktstraße 2A (Islamischer Friedhof) 
konnten 2003 bei einer Ausgrabung unter der Leitung von E. Huber neben Brandgräbern der Urnenfelderkultur 
auch drei Grubenhäuser mit Firstpfosten an den Schmalseiten freigelegt werden (Abb. 13). In ihrer Verfüllung 
fand sich spätlatènezeitliche Keramik, darunter auch bemalte Ware.

2004 wurden dann unter der Leitung von U. Scholz großflächige archäologische Untersuchungen vor dem
Bau einer neuen Ostschleife der Pottendorfer Linie durch die Österreichischen Bundesbahnen (Nähe Oberlaaer 
Straße) durchgeführt. Dabei fanden sich ein Kuppelofen und zwei Grubenhäuser der späten Latènezeit. Von zwei 
rechteckigen achtpfostigen Hausgrundrissen war die Zeitstellung unklar.

In der unmittelbar östlich davon gelegenen Sulzengasse kamen bei Grabungen 1987–89 leider keine Sied-
lungsreste der Spätlatènezeit zutage. Die am Grundstück der Firma Osram untersuchten Gruben enthielten – wie 
B. Hahnel selbst vermerkt – vor allem römisches Fundmaterial. Vorgelegt wurden jedoch lediglich die urnenfel-
der- und spätlatènezeitlichen Fragmente, die somit als verlagerte Altstücke anzusprechen sind.

Die Grabungen in Unterlaa 1974–2008 (Abb. 1: 28) erbrachten ebenfalls keine spätlatènezeitlichen Sied-
lungsbefunde. Es sind allerdings mehrere Fragmente von Graphittonkeramik, zum Teil mit Kammstrichdekor, zu 
verzeichnen, die als Streufunde oder Altstücke in Fundkontexten vom Anfang bis zum dritten Viertel des 2. Jahr-
hunderts n. Chr. auftreten. Die von O. Harl (Harl 1979a, 11) und K. Süss (Süss 1997, 22) genannte Keramik mit 
Latène D-Formen gehört zu einer damals noch wenig bekannten Gruppe der provinzialrömischen Keramik.

Am gegenüberliegenden, nördlichen Ufer der Liesing (Oberlaa) konnte hingegen bereits 1976 L. Streinz 
oberhalb von hallstattzeitlichen Siedlungsresten auch mehrere Grubenhäuser feststellen, die aufgrund von Kera-
mikfunden in die späte Latènezeit datiert wurden.

Zusammenfassend lässt sich also zum mittleren und unteren Liesingtal feststellen, dass hier nicht nur Streu-
funde vorhanden sind, sondern mehrere Befunde Siedlungstätigkeit bezeugen: ein Kuppelofen und zwei Gru-
benhäuser in der Nähe der Oberlaaer Straße sowie weitere Grubenhäuser in der Großmarktstraße und in Ober-
laa. Das zugehörige Fundmaterial ist jeweils leider noch nicht vorgelegt.

Vom Gebiet der zahlreichen Bäche, die vom Wienerwald kommend in die Donau münden - allen voran 
dem Wienfluss, sind bisher nur sehr wenige Fundpunkte bekannt (8., Stolzenthalergasse; 14., Halterbachtal; 17.,
Rokitanskygasse). Dies ist wohl zum Teil auch auf forschungsgeschichtliche Gründe zurückzuführen.

Hingegen sind nördlich der Donau (Abb. 1: 49-56) - vor allem durch die Tätigkeit von J. F. Kastner - zahlrei-
che Fundstellen in Aspern (22. Bezirk) bekannt (vgl. Holzer 1989, 29-32). Sie liegen zum Teil im Ortsgebiet, zum 
Teil im Bereich des ehemaligen Flugfeldes. Spätlatènezeitliche Befunde wurden in Aspern nicht dokumentiert, 
lediglich eine Grube lässt sich 
erschließen. Diese kam bei der 
Grabung 1979/80 im Bereich des 
ehemaligen Flugfeldes vor Errich-
tung des General-Motors-Werkes 
zutage (Grube B/10) (Harl/Spie-
gel 1980, 432 f.). Ihre Verfüllung 
enthielt zwei spätlatènezeitliche 
Keramikfragmente: ein Boden-
fragment Graphittonkeramik mit 
Kammstrichdekor und ein Wan-
dfragment einer Schale vom Typ 
Békásmegyer (Spiegel 1985, 125, 
Taf. 55: 1-2; freundl. Hinweis M. 
Penz).

Bei der Fundstelle Aspern/
Oberdorfstraße (Abb. 1: 54) fal-
len in dem umfangreichen ke-
ramischen Fundmaterial drei 
Fragmente von Tonnen mit kol-
benförmig verdicktem Rand auf 

Abb. 14 Tonnen mit kolbenförmig verdicktem Rand; N31, N45, N52: Wien 22, Aspern/
Oberdorfstraße, 1934 (Holzer 1989, Taf. 61: N31.N45; 62: N52); C1-2: Wien 21, Leopol-

dau/neue Sandgrube Jirawetz, 1934, 1936 (Holzer 1989, Taf. 44: C1–2).
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(Abb. 14; Holzer 1989, Taf. 61: N31.N45; 62: N52). Diese Randform scheint – wie mehrere Belege vor allem aus 
Bratislava zeigen – erst im Lauf der Stufe Latène D2 aufzutreten (vgl. Zachar 1981, 57, Abb. 8: 16; 12,: 5; 15: 5; 
Typ I/2; Zachar 1988, 64 f., Abb. 19: 3; Urban 1996, 198, Abb. 1: 2; Artner 1999, 234, Abb. 18: 205; Čambal 2004, 
67; Tiefengraber 2008, 340-349; Tiefengraber 2009, 269, Abb. 14: 1–7; Čambal/Mináč/Zachar 2010, 153 f., Taf. I: 
20 f.; Taf. IV: 12 f.).

Ebenfalls am linken Donauufer (Abb. 1: 47-48), in der Leopoldau (21. Bezirk), erbrachten in der Zwischen-
kriegszeit mehrere Sandgruben zu beiden Seiten der Eipeldauer Straße (Flur Donaufeld) zahlreiche spätlatène-
zeitliche Funde. Dabei konnten auch mehrere Gruben festgestellt werden, die als „Wohngruben“ bzw. Gruben-
häuser angesprochen wurden. Befunde und Fundmaterial sind heute leider zum Teil nicht mehr genau verortbar 
(vgl. Holzer 1989, 24-28, Abb. 11). Bei der Keramik sind neben zahlreichen, länger laufenden Typen auch Dolien 
mit breitem, horizontalem Rand belegt, die als charakteristisch für die Stufe Latène D2 gelten (Holzer 1989, Taf. 
22:  B69-70; 32: B195.B198; 45: C14). Vor allem kamen aber auch hier – und nicht nur in Aspern (Tiefengraber 
1997, 687, Anm. 44) – Fragmente von Tonnen mit kolbenförmig verdicktem Rand zutage (Abb. 14; Holzer 1989, 
Taf. 44: C1-2).

Zusammenfassend lässt sich also für das Gebiet des heutigen Wien feststellen, dass sich aufgrund der bisher 
bekannten Fundstellen mit spätlatènezeitlichem Fundmaterial mehrere Siedlungsschwerpunkte abzeichnen:

• 3. Bezirk
• Leopoldsberg und dessen Fuß
• Liesingtal
• nördlich der Donau: Leopoldau und Aspern
Für den 3. Bezirk zeigt sich aufgrund neuer Fundstellen (v. a. Wien 3, Rasumofskygasse), dass das Sied-

lungsgebiet weiter nach Norden reichte als bisher angenommen. Im Liesingtal konnten bei neuen Ausgrabungen 
(Wien 23, Großmarktstraße und Wien 10, Oberlaaer Straße) weitere Siedlungsbefunde aufgedeckt werden: Gru-
benhäuser, Kuppelofen, evtl. Pfostenbauten.

Bei der Durchsicht der Keramikformen verdichten sich die Belege für eine Besiedlung auch in der Stufe 
Latène D2 in den Bereichen 3. Bezirk, Leopoldsberg, Leopoldau und Aspern. Mehrfach vorhanden sind Dolien 
mit breitem, horizontalem Rand: in Wien 3, Rudolfstiftung, in Wien 19, am Leopoldsberg und auch aus Wien 21,
Leopoldau und Wien 22, Aspern.

Lediglich von Fundstellen südlich der Donau sind bisher folgende zwei Formen bekannt: Dreifußschüsseln 
mit flachem Boden und zylindrischem Gefäßkörper, wie sie in Bratislava (und Nitriansky Hrádok) gut belegt
sind (vgl. Zachar 1982, Abb. 6; Zachar 1988, 46, Abb. 17: 8, Typ VI; Musilova/Lesák 1996, Taf. 3: 5 f.; Pieta 1996, 
Abb. 1: 11-13; Čambal 2004, 68; Čambal 2006, 157, Taf. III: 5), fanden sich in Wien 3 (Rudolfstiftung; Rasumof-
skygasse 25) und am Leopoldsberg (Altstück). Die zweite Form sind konische Deckel mit abgesetztem Rand, die 
ebenfalls in der Grube Rasumofskygasse 25 und am Leopoldsberg (Grabungen 1990–97) gefunden wurden.

Auffallend ist, dass eine Form, die mit Sicherheit erst im Lauf der Stufe Latène D2 auftritt, nämlich die Ton-
nen mit kolbenförmig verdicktem Rand, zwar im Gebiet nördlich der Donau (Aspern, Leopoldau) belegt sind, 
aber sowohl im Siedlungszentrum im 3. Bezirk als auch am Leopoldsberg fehlen. Ob dies ein Indiz für unter-
schiedliche kulturelle und wirtschaftliche Kontakte ist oder chronologische Gründe hat, kann aufgrund der nur
geringen Materialbasis derzeit noch nicht beurteilt werden.

Nachahmungen von Terra Sigillata-Tellern, wie sie in Bratislava durchaus vorhanden sind (Čambal 2004, 
62; 68, Typ V/8), konnten in Wien bisher lediglich mit einem Exemplar aus Wien 3, Engelsberggasse/Riesgasse 
festgestellt werden.

Da sich alle genannten, für die Phase Latène D2 als charakteristisch geltenden Fundstücke bisher absolut-
chronologisch nicht ausreichend genau fixieren lassen, muss für Wien weiterhin offenbleiben, inwieweit zur Zeit
der römischen Okkupation eine lokale Besiedlung vorhanden war und wie sich diese in der frühen Phase der 
Provinzwerdung weiterentwickelte. Zumindest sind bisher keine Angehörigen einer einheimischen Oberschicht 
fassbar, die Objekte römischer Lebensweise benutzten, denn römisches Fundmaterial ist sowohl im Bereich des 
späteren Auxiliarkastells und Legionslagers als auch in der römischen Zivilsiedlung im heutigen 3. Bezirk erst ab 
der flavischen Zeit in größerem Umfang belegt (vgl. Adler-Wölfl 2013).

Fundstellenkatalog:
01 1., Burgring (1935) 

Fundort: am Burgring zwischen Parlament und Museen; Streufund (GC 1935_20) 
Funde: Graphittonkeramik: ein Fr. eines sehr großen Gefäßes 
Lit.: Moßler 1935, 104 f.; Neumann 1965, 190; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 1.
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02 1., Freyung/Palais Harrach (1992) 
Fundort: Ausgrabungen im Zuge der Revitalisierung des Palais; Altfunde in späteren Fundzusammenhän-
gen (GC 1992_02) 
Funde: Graphittonkeramik: zwei Rfr. von Tonnen mit Wulstrand (PH 269/11, PH 336/1) 
Lit.: Süss 1995, 140-143; Süss/Bauer 1997, 870-876; Kronberger 2007, Abb. 1: 2, 4.

03 1., Hoher Markt 4/Camesinagasse (1949) 
Fundort: Ausgrabungen beim Neubau des Hauses Hoher Markt 4 (inklusive der damals aufgegebenen Ca-
mesinagasse); Streufunde bzw. Altfunde in späteren Fundzusammenhängen (GC 1949_02) 
Funde: Graphittonkeramik: Rfr. und Bfr. einer Tonne mit Wulstrand und Kammstrich (Wien Museum, 
Inv. Nr. MV 25.284/56 und 57) 
Lit.: Neumann 1967, 38-46; Mosser 2005b, 196 f.; Kronberger 2007, Abb. 1: 3.

04 1., Judenplatz (1995–1998) 
Fundort: Ausgrabungen vor Errichtung des Holocaust-Mahnmals am Judenplatz; Altfunde in römischen 
Fundkomplexen (GC 1997_01) 
Funde: nicht näher bestimmbare keltische Kleinsilbermünze (zweite Hälfte 1. Jh. v. Chr.); Graphittonkera-
mik: Rfr. einer Tonne mit Wulstrand 
Lit.: Dembski/Litschauer 2010, 750 FK-Taf. 19: MU1; Adler-Wölfl 2010, FK-Taf. 28: KE677.

05 1., Michaelerplatz (1991) 
Fundort: Ausgrabungen; Altstück aus dem älteren Straßengraben 259 (Verfüllung: flavisch bis drittes Vier-
tel 2. Jh. n. Chr.) (GC 1992_01) 
Fund: sehr kleines Fr. einer eingliedrigen Bronzefibel mit bandförmigem Bügel (Abb. 8; Wien Museum,
Inv. Nr. MV 25.169/1123) 
Lit.: Schmid 2010, 16 f., 91, Taf. 1: 1.

06 1., Wollzeile 30 (1936) 
Fundort: bei Kanalbauarbeiten; Streufund (GC 1937_23) 
Funde: Graphittonkeramik: Rfr. Tonne mit Wulstrand 
Lit.: FP 1936/7; Kronberger/Mosser 2002, Abb. 3, 8; Kronberger 200, 211 f.

07 3., Apostelgasse 36 (1926) 
Fundort: bei Verlegung eines Wasserleitungsrohres vor Apostelgasse 36; Streufund (GC 1926_05) 
Funde: ein Fr. latènezeitlicher Keramik (verschollen) 
Lit.: FP 1926/8; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 7.

08 3., Barichgasse 30 (2001) 
Fundort: beim Bau eines Wohnhauses; Streufund (GC 2000_08) 
Funde: Wfr. latènezeitlicher Keramik mit Kammstrich 
Lit.: Huber/Öllerer 2002, 288 f., Abb. 2.

09 3., Czapkagasse/Uchatiusgasse (1910) 
Fundort: beim Hausbau zwischen Czapkagasse und Uchatiusgasse; in einer Grube (GC 1910_34) 
Funde: Bfr. Graphittonkeramik, Wfr. feintonige, reduzierend gebrannte Keramik mit Kammstrich (Wien 
Museum, Inv. Nr. MV 78.826 und MV 78.827) 
Lit.: FA III-Rz, Czapkagasse, September 1910. Freundl. Hinweis M. Kronberger.

10 3., Engelsberggasse 3/Riesgasse 4 (1926) 
Fundort: beim Bau des Hauses Engelsberggasse 3 (GC 1926_04) 
Befunde: zwei Töpferöfen: hufeisenförmig, Stütze in der Längsachse, Lochtenne, Brennraum innen bei 
Ofen I: 1,7 x 1,52 m (Abb. 2), bei Ofen II: 1,5 x 1,3 m. Das die Töpferöfen umgebende Areal konnte nicht 
untersucht werden. 
Funde: großteils feintonige, reduzierend gebrannte Keramik, wenig grobtonige, reduzierend gebrannte Ke-
ramik und Graphittonkeramik; überwiegend Drehscheibenware; ein Bfr. Teller mit Standring; Dolien mit 
wulstig verdicktem Rand; Tonnen mit Wulstrand; Tonne mit breitem, flachem Wulstrand (Pittioni 1944, 
Abb. 3 Taf. I/3a–b); Töpfe mit ausgebogenem Rand und Wulst an der Schulter; Töpfe mit ausgebogenem, 
verdicktem Rand und mehreren Wülsten an der Schulter; Einzugsrandschalen; ein Fr. bemalter Keramik 
(Pittioni 1944, 5; Pichler 2006, 20, Anm. 70); Mühlstein 
Anm.: Die Keramik fand sich nicht in den Öfen, sondern im Bereich links vor Ofen I, vermischt mit Asche 
und Holzkohle. Die Gefäße waren teilweise verzogen. 
Lit.: FP 1926/2b; Polaschek 1931, 77; Pittioni 1944, 1-14; Kastner 1959, 100.

11 3., Hafengasse 2 (1998) 
Fundort: beim Hausbau; Altstück aus einem Graben, dessen Verfüllmaterial großteils aus dem zweiten und 
dritten Viertel des 2. Jh. n. Chr. stammt (GC 1998_06) 
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Funde: Graphittonkeramik: Rfr. Tonne mit Wulstrand 
Lit.: Czeika/Öllerer/Sedlmayer 1999, 92, Taf. 2: 19; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 8.

12 3., Hafengasse 15 (1911) 
Fundort: aus einer „Brandmulde“ (GC 1911_32) 
Funde: grobtonige, reduzierend gebrannte Keramik: Topf mit Wulstrand, Wulst an der Schulter und 
Kammstrich (verschollen; Inv. Nr. MV 1997 ist falsch) 
Lit.: Bónis 1942, 60, Taf. 1: 1; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 9.

13 3., Hohlweggasse 12 (1912/1913) 
Fundort: beim Hausbau (GC 1912_34) 
Funde: reduzierend gebrannte Keramik mit „hellgrauem Lehmbelag“: Topf mit Wulstrand, Wulst an der 
Schulter und Kammstrich (verschollen; Inv. Nr. MV 1070 ist falsch) 
Lit.: Schörgendorfer 1942, 17, 47; Taf. 11: 164; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 11.

14 3., Klimschgasse 19–21 (2004/2005) 
Fundort: Ausgrabung; Altstück aus einem römischen Gräberareal unmittelbar nördlich der Zivilsiedlung 
von Vindobona (GC 2004_08) 
Funde: Rfr. spätlatènezeitlicher Graphittonkeramik (freundl. Hinweis M. Müller) 
Lit.: Müller et al. 2011, 28, 126; Müller 2005, 213-218; Müller 2006, 292-294.

15 3., Landstraßer Hauptstraße 48 (2008) 
Fundort: beim Hausbau; Streufunde (GC 2008_10) 
Funde: Graphittonkeramik: ein Bfr. und ein Wfr. mit Kammstrich; grobtonige, reduzierend gebrannte Ke-
ramik: ein Bfr. mit Kammstrich 
Lit.: Litschauer 2009, 192.

16 3., Obere Bahngasse 2–10 (1932) 
Fundort: beim Kanalbau, Streufund (GC 1932_02) 
Funde: ein Fr. latènezeitlicher Keramik 
Lit.: FP 1932/1; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 10.

17 3., Rasumofskygasse 25 (2011) 
Fundort: Ausgrabungen bei Umbauarbeiten im Areal des Palais Rasumofsky (GC 2011_13) 
Befund: Grube 
Funde: zahlreiche spätlatènezeitliche Keramik, tlw. der Stufe Latène D2 
Lit.: unpubl.; freundl. Mitteilung P. Ramsl

18 3., Rennweg 16 (2005) 
Fundort: Ausgrabungen bei Hotelbau; Altstücke (GC 2005_04) 
Funde: Graphittonkeramik: drei Rfr. Töpfe mit Wulstrand (freundl. Hinweis M. Kronberger; Wien Muse-
um, Inv. Nr. MV 33.136/8, MV 33.191/6, MV 33.154/64) 
Lit.: Mosser 2005, 574-577; Mosser 2006, 282-283; 289-291.

19 3., Rennweg/Fasangasse (vor 1934) 
Fundort: Ecke Rennweg/Fasangasse; Altstück in römischem Fundzusammenhang (GC 3002_36) 
Fund: Fr. spätlatènezeitlicher Keramik 
Lit.: Beninger 1934, 14; 48f.; Kastner 1959, 100.

20 3., Rennweg/Ungargasse (1943) 
Fundort: beim Ausheben von Schützengräben in einem kleinen Park vor dem Sascha Kino (ehem. Reithal-
le), nahe der Kreuzung Rennweg/Ungargasse; Streufunde (GC 1944_03) 
Funde: feintonige, reduzierend gebrannte Keramik: zwei Wfr. mit Kammstrich, zwei Rfr. Einzug-
srandschüsseln, ein Rfr. Topf/Flasche (verschollen). 
Lit.: Kastner 1940-1945, 1952, 48; Kastner 1959, 100; Neumann 1965, 193; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 3.

21 3., Rudolfstiftung/Klimschgasse 2-14 (1909)
Fundort: Fundumstände unklar (GC 1909_01?) 
Funde: reduzierend gebrannte Keramik: Bfr. mit Kammstrich und Bodenmarke Y 
Lit.: Neumann 1965, 194.

22 3., Rudolfstiftung (1999)
Fundort: Ausgrabungen beim Bau einer Tiefgarage auf dem Gelände des Krankenhauses Rudolfstiftung;
Bereich Klimschgasse/Boerhaavegasse (GC 1999_02) 
Befunde: Grubenhaus (Abb. 3): ca. 4 x 4 m; ca. 1 m tief erhalten; Rest einer Pfostengrube etwa in der Mitte 
der Nordseite; daneben Feuerstelle (Durchmesser 0,78 m) mit einer Scherbenlage; Erweiterung an Südost-
seite stammt evtl. von Eingangsbereich 
Ein weiteres Grubenhaus und eine Fundamentgrube mit Fundmaterial aus dem 2. Jh. n. Chr. stehen in 
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keinem Zusammenhang mit den spätlatènezeitlichen Befunden. 
Funde: großteils reduzierend gebrannte Keramik, wenig Graphittonkeramik; etwa die Hälfte der Gefäße
weist Kammstrich auf; zwei Wfr. Feinkammstrichware; wenige Fr. bemalter Keramik; dominierende Ge-
fäßform sind Tonnen mit Wulstrand und Kammstrich (großteils ohne oder mit nur wenig Graphitmage-
rung); aus zahlreichen Fr. fast vollständig rekonstruierbares, ca. 80 cm hohes Dolium mit breitem, hori-
zontalem Rand und vier Grifflappen (Abb. 4: 1); Bfr. einer Dreifußschüssel mit horizontalem Boden, zylin-
drischem Körper und sehr niedrigen Standfüßen, stark graphithaltiger Scherben (Abb. 4: 2); Tonnen mit 
breitem, flachem Wulstrand; Töpfe/Flaschen mit ausgebogenem Rand und geglätteter, tlw. glättverzierter
Oberfläche; zwei Rfr. Becher mit eingebogenem Rand; Einzugsrandschalen; Gusstiegel weist auf Metallve-
rarbeitung hin; Eisenmesser; menschlicher Schädel; Tierknochen; keine Vergesellschaftung mit römischem
Fundmaterial. 
Lit.: Ehrenhöfer/Pichler 2001, 280-293; Pichler 2002, Tab. 1 Nr. 5; Pichler 2006.

23 3., Strohgasse 2 (1910) 
Fundort: beim Hausbau; Streufund (GC 1910_33) 
Funde: Ösenstift mit Einkerbung (Abb. 6-7; freundl. Hinweis D. Božič): Bronze, Länge 7,8 cm, max. Breite 
0,8 cm, Durchmesser Öse außen 1,1 cm (Wien Museum, Inv. Nr. MV 1653) 
Lit.: Kenner 1911, Beibl. 143, Abb. 38.

24 3., Ungargasse 66 (2001) 
Fundort: Ausgrabungen beim Umbau der Schnellbahnstation Rennweg (GC 2001_01) 
Befunde: Grubenhaus 1 (ca. 3 x 6 m) mit anscheinend drei Pfosten in der Längsachse, zwei Herdplatten, 
einer Feuerstelle und zwei weiteren Gruben. Grubenhaus 2 (Abb. 5; ca. 2,8 x 1,7 m) mit vier unregelmäßig 
angeordneten Pfostenlöchern außerhalb bzw. am Rand der Grube, einer Herdplatte und einer weiteren 
Herdstelle. An der Nordostecke von Grubenhaus 2 befand sich eine seichte runde Grube (Durchmesser ca. 
1,15 m) mit einer dichten Scherbenlage an ihrem Boden. Darunter konnte ein Pfostenloch dokumentiert 
werden, das vielleicht zur Dachkonstruktion des Grubenhauses gehörte. Aufgrund der Grabungsfotos 
scheint es so als wäre die Grube mit der Scherbenlage jünger als das Grubenhaus. Eine zweite Grube mit 
Scherbenlage befand sich unmittelbar daneben. Noch zwei weitere derartige Gruben kamen in der Nähe 
einer dritten großen, vielleicht ebenfalls als Grubenhaus interpretierbaren Grube zutage. Diese dritte große 
Grube gehörte aber – wie zahlreiche Sigillata-Funde zeigen – bereits der Römerzeit an. 
Anm.: Die erhaltenen spätlatènezeitlichen Befunde stehen in keinem Zusammenhang mit den ebenfalls 
dort zutage gekommenen römischen Befunden vom ausgehenden 1. und 2. Jh. n. Chr. 
Funde: Das spätlatènezeitliche keramische Fundmaterial wirkt sehr einheitlich. Es besteht vor allem aus fe-
intoniger, reduzierend gebrannter Keramik, wobei die gängigen Formen dominieren: Einzugsrandschalen, 
Tonnen mit Wulstrand, verschiedene Topf- und Flaschenformen mit ausgebogenem Rand und Wulst an 
der Schulter. Graphittonkeramik ist nur mit wenigen Fragmenten belegt, vor allem Tonnen mit Wulstrand. 
Die Gefäße aus den Scherbenlagen in den erwähnten Gruben gehören wie die übrige Keramik der späten 
Latènezeit an. Es ist keine Vergesellschaftung mit römischem Fundmaterial feststellbar (nach einer ersten
Durchsicht des im Depot des Wien Museums befindlichen Fundmaterials gemeinsam mit M. Kronberger). 
Lit.: Huber/Traunmüller 2001, 259 f.; Huber 2002, 286-288; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 6.

25 8., Stolzenthalergasse (1890) 
Fundort: aus der Sammlung J. Spöttl; Streufund (GC 1890_07) 
Funde: boische Goldmünze: Drittelstater, Athena-Alkis-Typ 
Lit.: Kenner 1897, 138, Abb. 89; Pittioni 1930, 60; Neumann 1965, 195; Dick 1978, 111, Nr. 3538; Pichler 
2002, Tab. 1: Nr. 14.

26 10., Oberlaa (1973) 
Fundort: östlich der Brücke über den Liesingbach, nördlich der Liesing; Streufunde (GC 1973_14) 
Funde: Graphittonkeramik mit Kammstrich; zwei Rfr. Töpfe, Wfr. eines dickwandigen, flaschenförmigen
Gefäßes 
Lit.: Nowak 1973, 84. 

27 10., Oberlaa/Ringleitung (1976) 
Fundort: Ausgrabung beim Bau der Ringleitung Süd durch die Wiener Wasserwerke; ca. 100 m nördlich 
des Liesingbaches, etwa auf Höhe Klederinger Straße 111 (GC 1976_05) 
Befunde: Reste von Grubenhäusern 
Funde: spätlatènezeitliche Keramik 
Lit.: Streinz 1976, 222 f.; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 17.

28 10., Unterlaa (1974–2008) 
Fundort: Ausgrabungen im Bereich der Johanneskirche und auf den Äckern südlich der Johanneskirche; 



180

Streufunde und Altstücke in römischen Fundkontexten (GC 1974_25 ff.) 
Funde: Graphittonkeramik, zum Teil mit Kammstrich 
Anm.: Fundmaterial zurzeit in Bearbeitung durch die Verfasserin; zum römischen Siedlungsplatz zuletzt.  
Lit.: Adler-Wölfl 2005, 212 f. Vgl. auch die laufenden Grabungsberichte in den Fundber. Österreich und in 
Fundort Wien.

29 11., Simmeringer Haide (vor 1899) 
Fundort: Fundumstände unbekannt; Sammlung Ernst Prinz zu Windisch-Grätz, dann K. Niklovits 
(GC 1899_13) 
Funde: sieben Silbermünzen: eine Tetradrachme (Noriker, Copo) und eine Hexadrachme (Boier, Devil), 
fünf Kleinsilbermünzen (drei Simmeringer Typ, eine Tótfaluer Typ, eine Helmschweif-Typ) 
Lit.: Paulsen 1933, 119; Dembski 1977, 11; Dick 1978, 125, Nr. 3704-3709a; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 20.

30 11., Simmeringer Hauptstraße 56 (1880) 
Fundort: bei Rohrlegungsarbeiten im Hof des Hauses (GC 1880_01) 
Funde: Keramiktopf (reduzierend gebrannt, Drehscheibenware) mit zahlreichen Münzen, von denen 26 
Groß- (Biatec, Nonnos, Iantumarus, Fariarix, Devil, Coisa, ohne Legende) und 261 Kleinsilbermünzen 
(Simmeringer Typ) erhalten sind, weiters ein Silberarmreifen 
Lit.: Kenner 1880, 502-504; Kenner 1895, 57-86; Menghin/Wanschura 1924, 40-43; Pittioni 1930, 60-62; Ne-
umann 1965, 198; Dembski 1977, 11; Dick 1978, 123-125, Nr. 3643-3702; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 19.

31 11., Simmeringer Hauptstraße 501 (1936) 
Fundort: Areal hinter Simmeringer Hauptstraße 501, ehemalige Ariadne Draht- und Kabelwerke, heute 
Bereich etwa Csokorgasse/Nowalskigasse (GC 1938_03) 
Funde: Rfr. eines spätlatènezeitlichen, reduzierend gebrannten, großen Gefäßes (Wien Museum, Inv. Nr. 
MV 9991/1) 
Lit.: FP 1938/23; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 21.

32 11., Simmeringer Hauptstraße (1924) 
Fundort: Hausnummer unbekannt (GC 1924_14) 
Befund: Grube (1 m breit, 0,7 m tief) 
Funde: „1 Zylinderhalsurne, 1 Schale, grobe[n] Tonscherben, Münzen (1 Dolch?), Knochen“; Münze: De-
nar, 106/105 v. Chr. 
Lit.: Kriegler 1925-1929, 1931, 77; Dick 1978, 126, Nr. 3710.

33 14., Halterbachtal/Ulmenstraße 4 (1922) 
Fundort: am Ufer des Halterbaches auf Höhe des ehemaligen Restaurants Kordon (heute etwa Höhe Ul-
menstraße 4), am Westfuß des Satzberges; Streufund, gefunden von H. Mitscha-Märheim (GC 1922_06) 
Funde: Fr. Graphittonkeramik 
Lit.: Menghin/Wanschura 1924, 54; Kastner 1920-1924, 1930, 26; Pittioni 1930, 63; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 
25.

34 17., Rokitanskygasse/Draschefeld (vor 1902) 
Fundort: beim Wasserleitungsbau; Streufunde (GC 3001_57) 
Funde: „latènezeitliche Siedlungsfunde“; Graphittonkeramik, tlw. mit Kammstrich (im Bezirksmuseum 
Hernals; freundl. Hinweis M. Penz) 
Lit.: Neumann 1968, 73-75; Neumann 1965, 202.

35 19., Burgstall (1936–38, 1952/1953) 
Fundort: bei Gartenarbeiten „auf der Höhe oberhalb des (ehemaligen) großen Steinbruchs“, Parz. 457/38; 
Streufunde (GC 1923_04, GC 1952_04) 
Funde: Graphittonkeramik und reduzierend gebrannte Keramik mit Kammstrich, bemalte Keramik, Fr. 
von Mühlsteinen, Hüttenlehm 
Lit.: Hermann 1938-1939, 1948, 59; Hermann 1939, 45-53, Abb. 1–3; Kastner/Zirkl 1954, 25-27; Urban 
1999, 221; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 31.

36 19., Himmelstraße (1884) 
Fundort: Streufund bei Feldarbeiten (GC 1884_03) 
Funde: ostkeltische Tetradrachme, Thasostyp 
Lit.:  Kenner 1894, 127; Dick 1978, 150, Nr. 4088; Prillinger 1999, 254.

37 19., Leopoldsberg (1905) 
Fundort: Ausgrabung durch J. Czech von Czechenherz am „Hals“ an der Straße (GC 1905_47) 
Befunde: „Hütte“ (weniger als 4 m2, 0,5 m tief) 
Funde: aus der Verfüllung der „Hütte“: unter anderem boische Kleinsilbermünze vom Typ Karlstein, be-
malte Keramik, Keramik mit Kammstrich; Streufunde spätlatènezeitlicher Keramik auch von anderen  
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Stellen 
Lit.: Menghin/Wanschura 1924, 62 f.; Franz/Mitscha-Märheim 1925/1926, 2, Abb. 23; Pittioni 1930, 63 f.; 
Dick 1978, 150, Nr. 4087; Windischbauer 1999, 242-245, 24, Anm. 66. (Fundmaterial aufgenommen durch 
G. Lohner im Rahmen der Arbeiten für ihre nicht fertiggestellte Dissertation).

38 19., Leopoldsberg (1920–1924, 1927/1928, 1930/1931, 1937, 1940) 
Fundort: Aufsammlungen zum Teil am Gipfelplateau, meist aber an den Hängen unterhalb des Gipfels, an 
der Böschung des Burggrabens, am Hohlweg zum Gipfel und am Hang zum Waldbachgraben (v. a. durch 
H. u. K. Hetzer, J. F. Kastner, K. Moßler, R. Wadler) (GC 1927_28, GC 3001_60, GC 3001_67) 
Funde: bemalte Keramik, Graphittonkeramik und reduzierend gebrannte Keramik z. T. mit Kammstrich, 
unter anderem Tonne mit breitem, flachem Wulstrand (Urban 1999, 221, Abb. 10b,10, Altfund Sammlung 
Moßler); Mahlsteinfragmente 
Lit.: Caspart 1930, 53 f.; Mahr 1920–1924, 1930, 27; J. F. Kastner a. a. O.; Menghin/Wanschura 1924, 62 f.; 
Pittioni 1930, 64 f.; Kastner 1925-1929, 78; E. Nischer-Falkenhof a. a. O. 1928; Kastner 1930-1931, 137; 
Moßler 1937, 292; Polaschek 1940-1945, 1952, 40, 48; Kastner 1923, 82.

39 19., Leopoldsberg (1935) 
Fundort: Leopoldsberg?, evtl. von den Ausgrabungen beim Bau der Höhenstraße; aus „Grube II“ 
(GC 1935_22?) 
Funde: Knotenring, Bronze, Latène D? (Wien Museum, Inv. Nr. MV 37.530/1; freundl. Hinweis M. Penz) 
Lit.: Rother 1935, 105; Urban 1999, 22–24.

40 19., Leopoldsberg (1977/1978) 
Fundort: 1977: nördlich des Begleitweges der Höhenstraße bei deren Endschleife und vom Waldbachsteig, 
der vom Kahlenbergerdorf zur Höhenstraße führt; 1978: Terrasse am Südhang des Leopoldsberges; Streu-
funde (GC 1977_12, GC 1978_13) 
Funde: unter anderem Graphittonkeramik, reduzierend gebrannte Keramik, Feinkeramik, bemalte Kera-
mik 
Lit.: Schön 1977, 392 f., Abb. 237-242; Adler/Schön 1978, 303-306; Urban 1999, 25, Anm. 71.

41 19., Leopoldsberg (1990–1997) 
Fundort: Ausgrabungen auf dem Rücken und auf der Südseite des Leopoldsberges (GC 1990_06, GC 1997_
28) 
Befunde: Westkuppe: Grubenhaus Obj. 32 (Abb. 9): Länge 4,5 m, rek. Breite 2,2 m, zwei Firstpfosten (Ur-
ban 1999, 44-47; 135-139, Abb. 25-28); Kindergrab Obj. 33 unter der Sohle des Grubenhauses; ein oder 
zwei Pfostenbauten (Abb. 10-11; Urban 1999, 131-135); Pfostenreihe (vielleicht latènezeitlich; Urban 1999, 
140, Abb. 102) 
Anm.: Ein Halbfabrikat einer bronzenen Fibel, ein Fehlguss eines Knotenringes und Bronzegusstropfen 
weisen auf die Existenz einer Buntmetallwerkstätte in der näheren Umgebung hin (Urban 1999, 140). 
Südterrasse und Gipfelbereich: keine eindeutig latènezeitlichen Befunde; keine Überreste einer Befestigung 
(beim „Nordwall“ handelt es sich um die Reste von Klaubsteinwällen des frühneuzeitlichen Weinbaus) 
Funde: Grubenhaus Obj. 32: reduzierend gebrannte Keramik, darunter eine Schüssel vom Typ Békásmegy-
er; Graphittonware, darunter ein konischer Deckel mit abgesetztem Rand und Ritzverzierung (Abb. 12: 4) 
Weiters: drei kleine Fibelfragmente, kreuzförmiger Riemenverteiler, sternförmiger Bronzeanhänger, Fr. ei-
ner Ringperle aus blauem Glas mit weißer Fadeneinlage, bemalte Keramik, Keramik mit Feinkammstrich, 
reduzierend gebrannte Keramik, darunter Dolien mit Horizontalrand (Abb. 12: 1-3); Schlacken, Mühlste-
infragmente (vgl. den Überblick: Urban 1999, 140-143) 
Südhang: zwei spätlatènezeitliche Knopfsporen (Urban 1999, 215, Abb. 171, 1800.1834) 
Altfund: herzblattförmiger Anhänger aus Bronze (Urban 1999, 139, Abb. 103) 
Lit.: Urban 1999; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 30.

42 19., Leopoldsberg (2004) 
Fundort: Begehung der Nordflanke im oberen Bereich, unterhalb der Westkuppe (GC 2004_16) 
Funde: reduzierend gebrannte Keramik, Graphittonkeramik mit Kammstrich 
Lit.: Schmitsberger 2004, 883 f.

43 19., Nußdorf/Hackhofergasse 9 (1875) 
Fundort: beim Kellerbau im Hof des Brauhauses (GC 1875_03) 
Befunde: zwei in den Löss eingetiefte Gruben mit trapezförmigem Querschnitt 
Funde: unter anderem spätlatènezeitliche handgeformte und scheibengedrehte Keramik, Tierknochen 
Lit.: Menghin/Wanschura 1924, 63 f.; Pittioni 1930, 65; Neumann 1965, 204; Prillinger 1999, 254; Pichler 
2002, Tab. 1: Nr. 28.
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44 19., Nußdorf/Sickenberggasse 1 (1921) 
Fundort: Altstück in römischem Fundzusammenhang? (GC 1921_07) 
Funde: keltische Kleinsilbermünze? 
Lit.: Pittioni 1930, 65; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 29. 
Anm.: Pittioni 1930 – R. Pittioni konnte das Stück in der Sammlung von H. Stern nicht identifizieren und
vermutet eine falsche Information aus der Heimatliteratur. 

45 19., Nußdorf (1935) 
Fundort: bei Bauarbeiten, genauer Fundort unbekannt (GC 1935_24) 
Funde: Keramik der Stufe Latène D 
Lit.: Moßler 1935, 106; Neumann 1965, 204.

46 19., Waldbachsteig 20 (1967) 
Fundort: Kahlenbergerdorf, Südhang des Leopoldsberges, Streufund bei Gartenarbeiten (GC 1967_09) 
Funde: boische Goldmünze: 1/24 Stater, Athena-Alkis-Typ 
Lit.: Jungwirth 1967, 1969, 110; Dick 1978, 150 Nr. 4086; Urban 1999, 25; Prillinger 1999, 254.

47 21., Leopoldau/Sandgruben Jirawetz, Huf, Schmied, Rath IV, Saworka, Mühler, Kienast, Klager, 
Kriegl, Zahora (1924–1937) 
Fundort: verschiedene Sandgruben entlang der Eipeldauerstraße, vor allem südwestlich von dieser 
(GC 1924_13, GC 1933_14) 
Befunde: insgesamt mindestens elf „Wohngruben“ und zehn weitere Gruben. Lediglich von einer „Wohn-
grube“ sind die Maße bekannt (neue Sandgrube Jirawetz, 1935: Breite 2,5 m, Länge 4 m, Tiefe 2 m. Die ge-
nannte Tiefe von 2 m erscheint auffallend groß und spricht eher gegen eine Interpretation als Grubenhaus. 
Funde: sehr wenig bemalte Keramik; Graphittonkeramik, darunter Tonnen mit kolbenförmig verdicktem 
Rand (Abb. 14; Holzer 1989, Taf. 44: C1.C2. Bei C1 ist die Innenseite abgesplittert.); reduzierend gebrannte 
Keramik, darunter Dolien mit Horizontalrand (Holzer 1989, Taf. 22: B69.B70; 45: C14; 32: B195.B198), 
Schüsseln vom Typ Békásmegyer (Holzer 1989, Taf. 23: B85–B88; 24: B89; 35: B224.B227.B228.B230.B234; 
36: B235–237.B239; 37: B241–243; 45: C22; 47: C36 f.; 48: C41 f.; 55: E36.E38.E44.E47) und Tonnen mit 
breitem, flachem Wulstrand (Holzer 1989, Taf. 21,: B62–66; 29: B170; 30: B186.B188; 31: B189.B193; 46: 
C35; 50: C66; 56: E61) 
Lit.: Moßler 1930–1931, 138; Pittioni 1930, 67; Benninger/Walder 1935, 106; Holzer 1989, 23-28; 86; 178-
260, Taf. 15–59.

48 21., Leopoldau/Flur Donaufeld (1935/1936) 
Fundort: Streufunde (GC 3001_90) 
Funde: „spätlatènezeitliche Funde“ 
Lit.: Benninger/Walder 1935, 106; Benninger/Walder 1936, 182.

49 22., Aspern/Flugfeld (1930) 
Fundort: Südwestecke des ehemaligen Flugfeldes, Streufunde (GC 1930_25) 
Funde: Unterteil eines Graphittongefäßes 
Lit.: Hetzer 1930-1931, 138; Neumann 1965, 206; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 36.

50 22., Aspern/Flugfeld (1931) 
Fundort: südöstlicher Bereich des ehemaligen Flugfeldes, Parz. 660–668, Streufunde (GC 1931_05) 
Funde: Graphittonkeramik, reduzierend gebrannte Keramik, darunter auch Schüsseln vom Typ Békásme-
gyer (Holzer 1989, Taf. 65: N105.N106; 66: N107); eiserner Lanzenschuh 
Lit.: unpubl. Manuskript J. F. Kastner, Fundstelle Aspern 39; Holzer 1989, 273-275, Taf. 65: N94–66: N111.

51 22., Aspern/Flugfeld (1934) 
Fundort: südwestlicher Bereich des ehemaligen Flugfeldes, Streufunde (GC 1934_15) 
Funde: Graphittonkeramik, reduzierend gebrannte Keramik; Mühlstein 
Lit.: unpubl. Manuskript J. F. Kastner, Fundstelle Aspern 55; Kastner 1934, 50; Holzer 1989, 271-273, Taf. 
64: N79–65: N93. 
Anm.: Für 1934 berichtet J. F. Kastner in den Fundber. Österreich von „Wohn- und Abfallgruben der 
Spätlatènezeit“, die in Aspern (ohne nähere Angaben zum Fundort) zutage gekommen seien (Kastner 
1934, 50). Von dem in dem Artikel genannten Fundort Rueberstraße 31 stammt nach der Fundstellenliste 
von J. F. Kastner lediglich das Brandgrab. Zumindest bei einem Teil der Funde aus den Gruben könnte es 
sich um Produkte provinzialrömischer Herkunft handeln (vgl. Holzer 1989, 32. Bei den von ihr genannten 
Kastner-Fundstellen 26a, 26b und 27 handelt es sich aufgrund des Fundjahres 1928 allerdings um andere 
Fundpunkte).

52 22., Aspern/Groß-Enzersdorfer Straße 57 (1917) 
Fundort: Gärtnerei Hauser, Parz. 640/2; Streufunde (GC 1917_09) 
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Funde: spätlatènezeitliche Keramik 
Lit.: unpubl. Manuskript J. F. Kastner, Fundstelle Aspern 3; Pittioni 1930, 66; Neumann 1965, 206.

53 22., Aspern/Neuer Friedhof (um 1945) 
Fundort: Parz. 1179; 1937, 1945 und in den folgenden Jahren, Streufunde (GC 3002_10) 
Funde: spätlatènezeitliche Keramik mit Kammstrich; Tonne mit breitem, flachem Wulstrand (Holzer 1989, 
Taf. 66: N113) 
Lit.: unpubl. Manuskript J. F. Kastner, Fundstelle Aspern 88 (ab 1945); Holzer 1989, 276 Taf. 66: N113 
(1937).

54 22., Aspern/Oberdorfstraße (1934) 
Fundort: Parz. 1181, Streufunde (GC 1934_11) 
Funde: reduzierend gebrannte Keramik, darunter drei Tonnen mit kolbenförmig verdicktem Rand (Abb. 
14; Holzer 1989, Taf. 61: N31.N45; 62: N52. Bei N52 ist die Oberseite des Randes aufgewölbt.), Schüsseln 
vom Typ Békásmegyer (Holzer 1989, Taf. 61: N32.N39–N43; 62: N49–N51) und Tonnen mit breitem, fla-
chem Wulstrand (Holzer 1989, Taf. 62: N53–N55; 63,N65); vier Fr. mit graphitierter Oberfläche 
Lit.: unpubl. Manuskript J. F. Kastner, Fundstelle Aspern 51; Holzer 1989, 263-270, Taf. 61-64: N78.

55 22., Aspern/Wiener Steig (1921) 
Fundort: nahe der Pfarrkirche von Aspern, heute etwa Oberdorfstraße 2 (GC 1921_06) 
Funde: mehrere Wfr. bemalter Keramik, zwei Fr. Graphittonkeramik; mehrere Fr. reduzierend gebrannter 
Keramik, darunter auch Schüssel vom Typ Békásmegyer (Holzer 1989, Taf. 60: N11) und Tonne mit brei-
tem, flachem Wulstrand (Holzer 1989, Taf. 60: N12) 
Lit.: unpubl. Manuskript J. F. Kastner, Fundstelle Aspern 4; Menghin/Wanschura 1924, 67; Kastner 1920-
1924, 1930, 28; Pittioni 1930, 66; Neumann 1965, 206; Holzer 1989, 275 Taf. 66: N112 und 260-263, Taf. 59: 
N2–N6; 60; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 35.

56 22., Aspern (1925–1929) 
Fundort: Streufunde (GC 1925_06) 
Funde: spätlatènezeitliche Keramik 
Lit.: Kastner 1925–1929, 1931, 78.

57 23., Großmarktstraße 2A (2003) 
Fundort: bei der Anlage des Islamischen Friedhofes (GC 2003_02) 
Befunde: drei Grubenhäuser mit Firstpfosten an den Schmalseiten (Abb. 13) 
Funde: spätlatènezeitliche Keramik, darunter auch bemalte Ware (freundl. Mitteilung M. Penz) 
Lit.: Huber 2004, 248 f. Abb. 5; 858 f.

58 23., Inzersdorf/Kläranlage (1948–1952) 
Fundort: beim Bau der heute nicht mehr bestehenden Kläranlage „Auf der gelben Haide“ (östlich der 
Gutheil-Schoder-Straße und nördlich der später errichteten Autobahn A23); Bereich südöstlich der rö-
mischen Siedlungsreste; Fundstelle E (GC 1951_10) 
Funde: reduzierend gebrannte Keramik: Rfr. mit Wulstrand, Wulst an der Schulter und Kammstrich (Wien 
Museum, Inv. Nr. MV 42.521/2), Rfr. Deckel mit Kammstrich (verschollen) 
Lit.: Neumann 1946–1950, 1959, 95; Neumann 1953, 13, Taf. 6 a und b, Plan 7 unten; Neumann 1968, 100, 
Taf. 64: 2-3, Abb. 43; Prillinger 1998, 254; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 41.

59 23., Inzersdorf/Draschefeld (1974/1975) 
Fundort: östlich und nördlich der ehemaligen Kläranlage „Auf der gelben Haide“ (GC 1974_22) 
Funde: Graphittonkeramik mit Kammstrich 
Lit.: Nowak 1979, 422; Prillinger 1998, 254; Pichler 2002, Tab. 1: Nr. 42.

60 23., Inzersdorf, Videorecorderwerk Philips (1978/79) 
Fundort: bei der Errichtung des Videorecorderwerks Philips auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage 
„Auf der gelben Haide“ und nördlich und östlich davon (GC 1979_08) 
Funde: zwei „keltische“ Münzen; „spätlatènezeitliche“ Keramik (verschollen) 
Lit.: Harl 1979, 481; H. Nowak a. a. O.

61 23., Oberlaaer Straße (2004) 
Fundort: Ausgrabungen vor dem Bau einer neuen Ostschleife der Pottendorfer Linie; entlang der Oberla-
aer Straße und des Bahndamms Richtung Norden zur Bahnlände hin; unmittelbar nordwestlich des Fun-
dpunktes Sulzengasse (GC 2004_06) 
Befunde: Kuppelofen: langrechteckig, Länge 2,5 m, Breite 1,15 m; direkt daneben ein Grubenhaus: NS-
-orientiert, Länge 6,3 m, Breite 4,7 m, mit nach Süden stark abfallendem Boden; ein mit Schwemmschich-
ten verfülltes Bachbett (des Liesingbaches?); nördlich davon ein weiteres Grubenhaus: OW-orientiert, 
Länge 3,9 m, Breite 2,4 m, Feuerstelle in der Mitte, Pfostenlöcher mittig an den Schmalseiten, in der Nor-
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dwest- und Nordost-Ecke und an den vier Außenkanten des Grubenhauses; zwei rechteckige, achtpfostige 
Hausgrundrisse unklarer Zeitstellung (8 x 7,6 m bzw. 6,1 x 2,89 m) 
Funde: spätlatènezeitliche Keramik in den Verfüllungen des Kuppelofens und der zwei Grubenhäuser; 
Grubenhaus südlich des Baches: „mit Ösen versehenes, stabförmiges, mit Perlstabornament verziertes 
Bronzeobjekt“ (Datierung unklar), Fr. Spinnwirtel, Teil eines Geweihs; Kuppelofen: „quadratisches schnal-
lenartiges Objekt aus Bronze“ (Datierung unklar) 
Lit.: Scholz 2004, 881-883.

62 23., Sulzengasse 8–12 (1987–1989) 
Fundort: Ausgrabungen vor Betriebsansiedlungen und im Rahmen des Landschaftsgestaltungsprojektes
Liesingbach; Altstücke in den römischen Gruben 1, 3 und 4 am Grundstück der Firma Osram (GC 1989_
02) 
Funde: „boische Münze, Drittelstater“ (Streufund Grundstück Osram); bemalte Keramik: Rfr. bauchiger 
Becher mit kurzem ausgebogenem Rand (Hahnel 1994, Abb. 8: 1; Wien Museum, Inv. Nr. MV 42.039/1); 
feintonige, oxidierend gebrannte Keramik: Rfr. Topf mit Wulstrand und Wulst an der Schulter (Hahnel 
1994, Abb. 7: 3; MV 42.040/1); Graphittonkeramik: Rfr. Topf mit Wulstrand (Hahnel 1994, Abb. 8: 2; MV 
42.038/2), Wfr. mit Kammstrich (Hahnel 1994, Abb. 8: ,4; MV 42.036/1) 
Lit.: Hahnel 1989, 256 f.; Hahnel 1994, 37–39; 55; Pichler 2002, Tab. 1 Nr. 44.

63 NÖ, Bisamberg (1940) 
Fundort: Streufunde von Begehung durch O. Seewald und L. Kmoch (GC 3001_78); weitere Streufunde 
beim Bau des Senders Bisamberg und auf der Elisabethhöhe (O. H. Urban: Wegweiser in die Urgeschichte 
Österreichs. Archäologie sehen, erkennen, verstehen. Wien 1989, 229) 
Funde: Rfr. Keramik der Stufe „Latène D“ 
Lit.: FP 1940/7.; Vgl. Urban 1994, 35; Urban 1999, 221.

64 NÖ, Bisamberg (1880er Jahre) 
Fundort: Streufund (GC 3001_33) 
Funde: Münze: Achtelstater, Athena-Alkis-Typ (verschollen) 
Lit.: Mitscha-Märheim 1927, 67; Pink 1950, 38; 49.

65 NÖ, Laab im Walde/Lainzer Tiergarten (1984–1987) 
Fundort: beim Laaber Tor, Streufunde, Ankauf Wien Museum 2011 (GC 1984_09) 
Funde: Tetradrachme (Inv. Nr. MV 90.108/158); Hacksilberstück einer Tetradrachme (Inv. Nr. MV 
90.108/3); Bronzeköpfchen (Inv. Nr. MV 90.183); Bronzewidder (Inv. Nr. MV 90.184); Glasarmreifen (Inv. 
Nr. MV 90.215); Fr. Glasarmreifen (Inv. Nr. MV 90.216) 
Lit.: unpubl.; freundl. Mitteilung M. Kronberger

66  NÖ, Laab im Walde/Lainzer Tiergarten (1993) 
Fundort: Ausgrabungen beim Laaber Tor; Streufunde und Altstücke in römischen Fundkomplexen 
(GC 1993_05) 
Funde: spätlatènezeitliche Keramik (freundl. Hinweis M. Müller) 
Lit.: unpubl.; interner Bericht Stadtarchäologie Wien; Harl 1994, 567.

Abkürzungen:
Bfr.  Bodenfragment
FA  Fundakten, Wien Museum (unpubliziert)
FP  Fundprotokoll, Wien Museum (unpubliziert)
Fr.  Fragment
GC  Grabungscode, Stadtarchäologie Wien
Inv. Nr. Inventarnummer
rek.  rekonstruiert
Rfr.  Randfragment
Wfr. Wandfragment

Abkürzungen Zeitschriften und Reihen:
FWien  Fundort Wien. Berichte zur Archäologie
MSW  Monografien der Stadtarchäologie Wien
RLÖ  Der römische Limes in Österreich
SoSchrÖAI S onderschriften des Österreichischen Archäologischen Institutes
WAS  Wiener Archäologische Studien
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NESKOROLATÉNSKE NÁLEZISKÁ VO VIEDNI

KRISTINA ADLER-WÖLFL

V rámci tohto príspevku sú spracované neskorolaténske náleziská na území dnešnej Viedne. Súhrnne a kom-
pletne sú uvedené v novom katalógu. Popri tom sa v rámci Viedne javí niekoľko sídliskových areálov.  

• 3. okres
• Leopoldsberg a jeho úpätie
• Liesingtal
• severne od Dunaja: Leopoldau a Aspern
Pre 3. viedenský okres sa na základe nových nálezísk (predovšetkým Viedeň 3, Rasumofskygasse) sa zdá, že 

sídliskový priestor pokračuje dalej na sever, t.j. ďalej,  ako sa doteraz predpokladalo. V oblasti Liesingtalu (23 Vie-
denský okres, Großmarktstraße a Viedeň 10, Oberlaaer Straße) boli objavené viaceré sídliskové objekty: zemnice, 
pece s kupolami a stavby z kolovej konštrukcie. 

Pri skúmaní keramických foriem existuje stále viac dôkazov pre osídlenie aj v stupni Lt D2 v oblasti 3. okre-
su, Leopoldsbergu, Leopoldau a Aspernu. Stále častejšie sa objavujú nádoby so širokým horizontálnym okrajom. 
pochádzajú z Viedne 3, Rudolfstiftung, Viedne 19, z Leopoldsbergu ako aj z Viedne 21, Leopoldau a Viedne 22, 
Aspern. Iba z polôh južne od Dunaja sú doteraz známe dve keramické formy: misovité trojnožky s plochým 
dnom a cylindrickým telom, ktoré sú dobre doložené v Bratislave a v  Nitrianskom Hrádku (Zachar 1982, Abb. 
6; Zachar 1988, 46, Abb. 17: 8, Typ VI; Musilova/Lesák 1996, Taf. 3: 5 f.; Pieta 1996, Abb. 1: 11-13; Čambal 2004, 
68; Čambal 2006, 157, Taf. III: 5). Nachádzajú sa vo Viedni 3 (Rudolfstiftung; Rasumofskygasse 25) ako aj na Le-
opoldsbergu (starý nález). Druhou formou sú kónické kuželovité pokrývky nádob s odsadeným okrajom, ktoré 
sa našli v objekte - jame na Rasumofskygasse 25 a na Leopoldsbergu (výskum v rokoch 1990–97).

Pozoruhodné je, že jedna keramický tvar, ktorý sa po prvý krát s istotou objavuje až v priebehu stupňa Lt 
D2 - konkrétne ide o hrnce s tzv. „kyjovito“ zosilneným okrajom, a to v priestore severne od Dnaja (Aspern, 
Leopoldau), ale v centre osídlenia v 3. viedenskom okrese ako aj na Leopoldsbergu tento tvar chýba. Či to svedčí 
o odlišných kultúrnych a hospodárskych kontaktoch alebo ide o chronologický problém, nemôžeme na základe 
malého počtu nálezov momentálne jednoznačne posúdiť. 

Imitácie tasnierových foriem Terry Sigillaty, aké pochádzajú z Bratislavy (Čambal 2004, 62; 68, Typ V/8), 
poznáme z Viedne zatiaľ len vo forme jedného exemplára z Viedne 3, Engelsberggasse/Riesgasse.

Vzhľadom k vyššie uvedeným dôvodom, akými je absencia charakteristických nálezov, nemôžeme momen-
tálne pre stupeň Lt D2 stanoviť absolútnu chronológiu. Pre osídlenie Viedne ostáva nateraz otvorenou proble-
matikou, ci v čase rímskej okupácie ešte existovalo miestne osídlenie a ako sa ďalej vyvíjalo v ranej fáze obdobia 
vzniku Provincie.  Doteraz sa nepodarilo doložiť, či člen miestnej domorodej elity používal rímske výrobky. 
Rímsky nálezový materiál sa nachádza v priestore neskoršieho auxiliárneho kastela a legionárskeho tábora ako aj 
rímskeho civilného sídliska  v dnešnom 3. viedenskom okrese a vo väčšej miere bol rímsky materiál používaný 
najskôr až od Fláviovského obdobia (Adler-Wölfl 2013).
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