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Der durch die intensivere Metallnutzung seit der fortgeschrittenen
Fnihbronzezeit bedingte Wirtschaftsverkehr diirfte sieh iiber das einfache
Tauschen und Schenken zu einem komplexeren Warenverkehr entvvickelt
haben, der ohne das regelhafte, bewertende Messen oder Taxieren von Giitern
kaum ausgekommen sein diirfte. Bestimmte Gegenstande bekamen in mehr
oder weniger groBen Raumen zu ihrer Primarfunktion eine zvveite, namlich
eine Verwendung als Werte bemessende Verkehrseinheit im Warentausch.
Sie wurden als Geld eingesetzt, ohne ihre urspriingliche Bedeutung und Ver-
vvendung verloren zu haben. So ist zum Beispiel fiir die friihbronzezeitlichen,
durch ganz Mitteleuropa verbreiteten Osenhalsringe wiederholt vermutet
und wahrscheinlich gemacht worden, dass sie in ihrer Einheitlichkeit im
Gewicht, ihrer meist rohen, zum Tragen um den Hals nicht verwendbaren
Form sowie wegen ihres haufigen Vorkommens in groBen Depotfunden am
ehesten einen Einsatz als friihes Geld, als Tauschwerteinheit, Verwendung
gefunden haben1. Sie diirften auch als Barren gedient haben. deren Wert
wegen des gleich bleibenden Gevvichtes vvieder erkannt und abgeschatzt
vverden konnte1 2 * 4. Die enge Bindung an die Primarfunktion als Halsring lasst
sich recht gut an Hand der Stiicke erkennen, die bezeichnendervveise im pe-
ripheren Verbreitungsgebiet gefunden worden sind. Dort sind die Halsringe
tatsachlich auch noch zum Tragen am Hals sauber geglattet und zu Colliers
zusammengesetzt umgelegt worden‘.

Anderen auch im Verdacht stehenden Gegenstanden. partiell oder vor-
vviegend als Werteinheiten oder als Zahlungsmittel gedient zu haben. wird
gern die aus der numismatischen Forschung stammende Bezeichnung “pra-
monetar" zugesprochen'. um den doch recht klar definierten Begriff “Geld”
zu vermeiden. Geld besteht auch in unserer heutigen Vorstellungswelt aus 

1 Lennerz-de Wilde 1995. 229-237.
- Krause 2003. bes. 160-166.
' Bath-Bilkova 1973, 24-41; Kersten 1936. Taf. 1.8 (Neu-Rathjensdorf).

4 Eine fruhe Arbeit zur Geldgeschichte speziell fiir den Prahistoriker siehe Regling 1926.
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Scheinen und Miinzen. obvvohl gerade in jiingerer Zeit sich vermehrt der
Zahlungsverkehr in anderen Formen abspielt. Wir benutzen diverse Plastik-
karten. Cheques, Schuldscheine, Gutschriften ebenso wie Scheine und Miin-
zen. Wir nehmen Hypotheken z.B. auf ein Haus auf, das Haus hat damit ei-
nen taxierten Geldvvert, der auf der Schuldverschreibung verzeichnet ist, und
ist trotzdem noch ein bevvohntes Haus, es hat also zwei Gesichter. ahnlich
vvie bestimmte Gegenstande aus der Bronzezeit. Man solite sich also nicht
scheuen, auch fur prahistorische Zeiten den Begriff “Geld” einzusetzen. vvenn
bestimmte Bedingungen erfiillt sind, die eine solche Deutung zulassen.

Mit Sicherheit mussen mehrere Bedingungen zutreffen. ehe einem
Tvp von Gegenstanden der Einsatz - vorvviegend oder auch nur gelegent-
lich - als Zahlungsmittel zugesprochen vverden kann. Dazu gehoren die be-
queme Handlichkeit. die Haltbarkeit. eine konkrete, leicht vviederzuerken-
nende Form. die nicht ganz unkompliziert sein solite, eine Ansehnlichkeit
und auch eine groBere Verbreitung sovvie eine langere Nutzungszeit, damit
sich unter den Beteiligten des Geldverkehrs eine gevvisse Vertrautheit und
ein Vertrauen in den Wert eines bestimmten Gegenstandstvps entvvickeln
kann. Wichtig ist vveiter: Tritt der Gegenstandstvp im Fundgut in verschie-
denen GroBen auf, solite sich ein Gevvichtssvstem dahinter verbergen, das
nachvollziehbar ist und das Wiegen als KontrollmaBnahme ermoglicht. Der
Nachvveis der Balkenvvaage fur eine solche Tatigkeit ist fur die altere Urnen-
felderzeit belegtIn einem der fruhmykenischen Schachtgraber von Mvkenai
selbst sind goldene Nachbildungen von Balkenwaagen ausgegraben vvorden'1.
so dass in Europa spatestens seit der Mitte des zvveiten vorchristlichen Jahr-
tausends eine solche Kontrolle vom Wert eines Gegenstandes mbglich war.

Freilich ist davon auszugehen, dass der Aktionsradius der Giiltigkeit
eines solchen Gewichtssystems nicht allzu groB vvar, C. Sommerfeld hat aber
fur den nicht ganz kleinen Raum zvvischen Weser und Weichsel eine Zone
beschrieben, in der vvahrend der spaten Bronzezeit ein GevvichtsfuB von ca.
5 Gramm bekannt und auch eingesetzt vvorden vvar. Er hat die vielen Sicheln
in den bronzezeitlichen Horten als Geld angesehen sovvie eine breite Litera-
tur zum friihen Gerategeld zusammengetragen und forschungsgeschichtlich
verarbeitet7. Auf seine Ausfuhrungen soli hier ausdriicklich hingevviesen
vverden, um Wiederholungen zu ersparen.

Anzunehmen ist. dass es vveitere Gegenstandsgruppen in anderen
Zeit- und Kulturbereichen gegeben hat, die auch als Gerategeld im Einsatz
vvaren. Fur die fruhbronzezeitlichen goldenen Lockenringe des Karpatenbek-
kens ist z.B. der Versuch unternommen vvorden, auf Grund eines ermittelten
Gevvichtssvstems innerhalb eines Hortfundes aus der Gegend von Pecs in
Siidvvestungarn den Einsatz von so genannten goldenen Lockenringen nicht
nur als Schmuck, sondern auch als Geldvvert zu vermuten8. Hier soli auf eine * 11

' Medovićl995, 209-218.
11 Karo 1930. Taf. 34. 81-82.

■ Sommerfeld 1994, 5-14.
' Hansel / Weihermann 2000. 7-30.
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Abb. 1 Goldspiralen aus dem Hortfund von Lovaš bei Vukovar, Slaivonien.
(nach Vinski 1958. Taf. 6).



weitere Gruppe von goldenen Schmuckstucken die Aufmerksamkeit gelenkt
werden, fur die im Folgenden vvahrscheinlich gemacht werden soli, dass sie als
Trachtbestandteil und vorvviegend als Geld, das in verschiedenen Gevvichtsein-
heiten, also unterschiedlichen WahrungsgrbBen vorliegt, genutzt worden sind.

Gemeint sind goldene Spiralen, die aus feinem Doppeldraht hergestellt
und von Skandinavien bis Siiditalien und Griechenland hekannt gevvorden
sind. Ausgangspunkt zur Begriindung der Annahme, dass sie als Geld einge-
setzt wurden, sind zwei Hortfunde, der eine aus Lovaš (Abb. 1) in Slawonien9
und der andere aus dem Havelgebiet westlich Berlins, namlich von Dvrotz
(Abb. 2-3)10.

Ehe jedoch diese beiden Funde mit ihrem Gewichtssystemen genauer
vorgestellt vverden, ist erst einmal zu klaren, dass die oben genannten Be-
dingungen fur einen Einsatz als Geld durch die Goldspiralen auch erfiillt
vverden: Zunachst gibt es kein bestandigeres Metali, das seit der Kupferzeit
genutzt wurde. Es ist besonders schatzensvvert. weil es sich nicht durch Kor-
rosion oder andere AuBeneinfliisse andert. Gold ist in seinem Aussehen im-
mer gleich bleibend leuchtend und haltbar, gleich in vvelche Form es gebracht
wird. Goldene Spiralen sind weit verbreitet und iiber mehrere Jahrhunderte
hinweg in Gebrauch. Sie sind also bestens geeignet, als Geld eingesetzt wor-
den zu sein. Allerdings solite man sie formenkundlich unterscheiden und
nicht alle, auch die einfachsten Spiralen, als Geld ansehen.

Unberuhrt sollen hier die sicher auch notwendige Diskussionen zu den
Goldspiralen als sozialen Zeichen in Grabern und Horten bleiben, auch auf
die Fundumstande der Spiralen im Uberblick einzugehen, so notwendig das
auch ist, wird hier verzichtet. Andernorts soli iiber die Motive der Einbrin-
gung der Goldspiralen in den Boden gesprochen vverden, hier geht es einzig
um die Funktion der Spiralen vor dem Vergraben.

Auch nicht alle Goldspiralen, gleich vvelcher Form. sollen betrachtet
vverden, sondern nur komplizierter gebildete und in einer besonderen Art
und Weise hergestellte Stiicke handlicher Gestalt. Gemeint sind Spiralen
aus einem doppelten Draht, der an den Enden jevveils Schlaufen bildet. Ger-
ne ist dieser meist nicht sehr gleichmaBig dicke Draht an den Enden auch
tordiert (Abb. 3,2), das muss aber nicht immer sein. Einige sind auch an
einem Ende zu Schleifen in einem oder mehreren Ringen gebogen (Abb. 1).
Wichtig ist, dass sie in ihrer doppelten Windung des Drahtes keinen Anfang
oder Ende erfassen lassen. Die Stiicke sind vvahrscheinlich aus einem Blech-
streifen getrieben, der mittig aufgeschnitten vvurde, ohne in zvvei Teile zu
zerfallen. Aus dem Blech vvurde dann der rundstabige Draht gezogen und
gehammert, der so zu einem Doppeldraht ohne Anfang und Ende wurde und
seine sehr charakteristische und spezifische, leicht taxierbare Form von be-
sonderem Wiedererkennungswert erhielt (Abb. 3).

9 Vinski 1958, Taf. 1 und 6.
10 Eine genauere bzw. erst riehtige Vorlage des unpublizierten Eundes zusammen mit St.
Brather, Wiinsdorf, dem ich viele Anregungen verdanke, ist in Vorbereitung.
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Abb. 2 Goldspiralen aus dem Hortfund von Dyrotz, Kr. Havelland,
Brandenburg (Zeichnungen P. Kunz)
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Abb. 3 Dyrotz, Kr. Havelland, Brandenburg. 1. Von oben photographierte
Goldspirale; 2. Detail einer Spirale mit tordierter Endschlaufe

Offensichtlich handelt es sich bei den Doppeldrahtspiralen zunachst
um goldenen Korperschmuck. Die Spiralringe gehen aus einfacheren
Schmuckfbrmen hervor, sie haben aber sicher eine dariiber hinausgehende
Funktion, weil sie sehr oft zu klein sind, um am Arm getragen zu werden,
und zu groB, um Fingerschmuck darzustellen. Genutzt werden sie gelegent-
lich paarweise als Teile einer Kopfbedeckung in Frauen zugeschriebenen
Grabern, wie das der wohl beruhmteste Fund von Skrydstrup bei Haders-
leben mit den guten Erhaltungsbedingungen von organischen Substanzen
aufzeigt”, Unter den vielen Goldspiralen des nordischen Kreises der alteren
Bronzezeit ist das aber eher eine Ausnahme. Dort, wo die meisten derartiger
Spiralen gefunden worden sind, kommen sie weit ofter in Waffengrabern
vor, wobei sie in einigen der besser beobachteten Fallen nicht am Kopf, son-
dern in der Hiiftgegend bei dem Schwert oder Dolch niedergelegt 11 12 oder am
Arm getragen worden sind. Letzteres kann allerdings nur fiir Stiicke gelten,
die eine passende GroBe haben, was beileibe nicht fiir alle Stiicke gilt. Leider
sind in der fundreichsten Provinz, dem nordischen Kreis der alteren Bron
zezeit, recht wenige Falle von Bestattungen bekannt, fiir die eine genaue
Lage der Goldspiralen im Grabe iiberliefert ist. Schaut man aber das wirk-
lich umfangreiche, derzeit 15 Bande umfassende Katalogwerk von Aner und
Kersten durch. so sind es bevvaffnete Manner und vielleicht auch Frauen,
die iiber Goldspiralen verftigt und diese in der Mehrzahl irgendvvo um den
Giirtel getragen haben. Man kann sich recht gut vorstellen, dass sie in einem
Behalter wie einem Beutel oder ahnlichem mit sich gefiihrt worden sind.

11 Aner / Kersten 7, 1984, Nr. 3527, Skrydstrup. Grabhugel Sb. 50 Grab A, S. 75f. mit Taf.
139-145. u. a.
12 Ebenda 4. 1978. Nr. 2300, Sbrup, S. 86f.; ebenda 10, 1995, Nr. 4870. Gudum, S. 102;
Ebenda 8, 1986, Nr. 4103. Tjaereborg Hede, S. 118 mit Abb. 66. u. v. a.
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Die Verbreitung der Doppeldrahtspiralen ist erstaunlich weit. wenn
sie auch auBerhalb des engeren nordischen Kreises weniger in Grabern. son-
dern in Hortfunden begegnen. Man findet sie. um nur einige Beispiele zu
zitieren, in Pommern’3, in Brandenburg u (Abb. 2) in Sachsen-Anhalt* 14 15. in
Bayern16, in Osterreich17, in Ungarn18, in Kroatien19 (Abb. 1). in Rumanien20,
in Siiditalien und in Griechenland21, ja selbst in Portugal22, wie es hier nicht
umfassend oder gar vollstandig, sondern nur beispielhaft zitiert vvird. Sie
begegnen also in erheblich unterschiedlichen Kulturraumen in erstaunlich
gleicher Fonn. Das muss seinen Grund haben: sie wurden liberali geschatzt,
und ihr Wert wurde von Danemark bis Sizilien und Griechenland verstan-
den, wie das fiir eine Vervvendung als Geld notvvendig ist.

Die Goldspiralen erfiillen eine weitere Bedingung, wie sie fiir den Ein-
satz als Geld gefordert vverden muss: sie sind iiber eine langere Zeitspanne
ohne besondere Anderung in der Form genutzt vvorden: sie treten in aller-
dings anderer Gestalt bereits in friihbronzezeitlichen Horten des nordischen
Gebiets auf23 24 25 26, sie scheinen von den bekannten friihbronzezeitlichen Noppen-
ringen des Aunjetitzer Kreises abzuleiten zu sein. Im Norden kommen sie
durch die ganzen Perioden II und III (15. bis 11. Jahrhundert v. Chr.) in die
Graber und vveniger in Horte. Sie finden sich siidlich des nordischen Bronze-
zeitkreises in Fundzusainmenhangen des 12 bis 10. Jahrhunderts v. Chr.-*.
Noch vveiter im Suđen haben sie eine ganz ahnliche, vvenn nicht langere
Nutzungszeit als im Norden. Der zum Teil abgebildete kroatische Hort von
Lovaš (Abb. 1) lasst sich auf Grund der mit den Goldspiralen zusammen
gefundenen Bronzen und des GefaBes2’’ in einen alteren Abschnitt der Mit-
telbronzezeit, d.h. etwa in das 15. bis 14. Jahrhundert v. Chr. datieren. In
Unteritalien und Griechenland stammen Goldspiralen aus Fundzusammen-
hangen des 11. und 10. Jahrhunderts v. Chr.. wie Eder und Jung es kiirzlich
herausgestellt haben-”. Wir haben also insgesamt mit einer Nutzungszeit
von etwa vier Jahrhunderten zu rechnen. genug Zeit, um als Geldvvertein-
heit sich durchzusetzen und verstanden wie verwendet zu vverden.

lm Bereich der nordischen Bronzezeit. besonders seiner Siidzone. fan-
den sich goldene Spiralen nicht nur in Grabern. meistens in Waffengrabem, 

" Kersten 1958. Taf. 69, 675.
14 Schuchhardt 1914. 36-38.

Ereundliehe Mitteilung von I)r. K. Maraszek. tur die ieh danke: Behrens 1962. 11-16.
Hansel 2009. 130 Abb. 138-139.

17 Gruber 2008. 73-75 Abb. 84-89.
Mozsolics 1950.

’• Vinski 1958. Taf. 6.
20 Dorner 1960. Abb. 1 u. 5.
21 Eder I Jung 2005. 488-491.
-- Evora. Nat. Mus. Lissabon.
21 Zich 1997. 240 Abb. 2. 3-4.
24 Eder und Jung vgl. Anm. 23.
25 Vinski 1958. Taf 1.
26 Vgl. Anm. 20.
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sondern auch in Depotfunden, sei es ohne andere Beifunde oder mit solchen.
Darunter zeigten sich des Ofteren eine ganz besondere, sich vviederholende
Kombination, namlich mehrere Goldspiralen in oder bei einer BronzegurteL
dose alteren Tvps aus der Periode III (13.-12. Jahrhundert v. Chr.). Die Dose
in den Hortfunden vvirkt wie ein planmaBig eingesetzter Behalter fur die
Sammlung von Geldspiralen, sie scheint eine Art von Portemonnaie gevvesen
zu sein, wenn man das so direkt und im modernen Vergleich ausdriicken
darf. Die folgende, keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erhebende Liste ver-
zeichnet einige dieser regelhaft vviederkehrenden Kombinationen:

l. Smerup, Prsesto Amt. Aner I Kersten II, 1976, Nr. 1365, S. 199f.
2. Espe Hojlod, Svendborg Amt. ebenda III, 1977, Nr. 2069. S. 182.
3. Brunsmose, Odense Amt. ebenda III. 1977. Nr. 1745, S. 107.
4. Rvnica (Roderbeck), Woiw. Szczecin (Kr. Greifenhagen), M. Gedl.

2001. 51.
5. Svvochovvo (Schwochow) Woiw. Szczecin, ebenda S. 51.
6. Dyrotz Kr. Havelland, unpubliziert: Abb. 2.
Sicher ist diese in einem groBeren Raum des ndrdlichen Mitteleuro-

pa vorkommende Fundkombination nicht das Ergebnis eines oder mehre-
rer Zufalle. Man solite das sich vviederholende Ensemble als eine spezifische
und definierte, Geldvverte enthaltende Opfergabe ansehen, deren Wert die
empfangende Gottheit wohl einzuschatzen vvusste. Nach dem fur einen Op-
ferbetrieb verstandlichen Grundsatz des Gebens, um einen Vorteil dafiir zu
erhalten, vvurden die Dosen mit ihrem Geldinhalt chthonischen Gottheiten
durch Vergraben oder Versenken im See bzw. Moor dediziert27. Die Fundum-
stande der Goldspiralen legen es nahe, sie auch in den anderen Verbrei-
tungsgebieten als Opferdeponierungen anzusehen. Wahrscheinlich ist auch
der hier besonders interessierende Hortfund von Lovaš in Kroatien, der aus
vielen Goldspiralen und Bronzegegenstanden in einem vergrabenen GefaB
bestand, das Ergebnis einer Opferhandlung.

Dass er messbare Geldvverte enthielt, ergibt sich zwanglos, wenn man
die Gevvichte seiner 15 Spiralen miteinander vergleicht. Denn sie unterlie-
gen einem System, das im Folgenden beschrieben werden soli28. Gevvichts-
messungen bzw. Berechnungen sind vviederholt an anderen Materialien mit
Erfolg durchgefuhrt vvorden, H. HoBfeld hat dazu kiirzlich einen guten Uber-
blick geliefert29, auf den hier vervviesen sei.

Die 15 Goldspiralen aus Lovaš mit den Inventarnummern 9996 bis
10009 des Archaologischen Museums von Zagreb30 vviegen zvvischen 1,15 und
20.55 Gramm. Gewogen wurden sie mit der gleichen Waage am gleichen
Tag, so dass sie auch bei einer vveniger gut geeichten Waage untereinander
vergleichbare Werte ergeben haben. die bis zur zvveiten Dezimalstelle hinter 

27 A. u. B. Hansel (Hrsg.) 1997.
2S Vgl. dazu Hansel 2006, 46-48. Frau J. Balen habe ieh fur die Ubermittlung der
Gewichtsmessungen zu danken.
29 HoBfeld 2006.
» Vinski 1958, Taf. 6.
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dein Komma tur die Eindung des gemeinsamen Ausgangsgewichtes genutzt
vverden diirfen. Eine Tabelle (Abb.4) verzeichnet in ihrer dritten Spalte von
links diese Gewichte. Ein einfacher Rechenprozess oder auch das Experi-
mentieren mit geschatzten Teilern fiihrt im Naherungsverfahren zur Zah)
6.85 Gramm als urspriingliche bronzezeitliche Gewichtsgr6Be, als Gewichts-
fuB fiir die Goldspiralen aus Ix>vas Auf ihrer Grundlage sind alle goldenen
Blechstreifen, aus denen die Spiralen produziert und portioniert vvorden
sind. bemessen vvorden. Die GrundgroBe fiir das Gewicht der Goldspiralen
war fiir alle Exemplare aus Lovaš beriicksichtigt vvorden.

Abb. 4 Tabelle 1 zu den Geuiichten der Goldspiralen aus Lovaš bei Vukovar,
Slaivonien. (Alle Berechnungen basieren auf đem gemittelten Grundvvert

von 6.85 Gramm).

Nr. Inv.Nr. Gevvicht
in

Gramm

Abb. auf
Taf. 6

bei Vinski
1958

Gewicht
geteilt
durch
6.85

bronzezeitl.
Gewicht

Abweichung
zwisehen

idealem u.
tatsach-
lichem

Gewicht in
Gramm

desgl im
System
der Ge-

wichtsein-
heit 6.85
Gramm

1 9996 21.20 6.1 3.09 3 + 0.65 + 0.097
2 9998 21.04 6.5 3.07 3 + 0.49 + 0.031
3 10002 20.55 6.8 3.00 3 ± 0 i 0
4 10000 14.23 6.6 2.08 2 + 0.53 + 0.077
5 9999 13.72 6.4 2,00 2 i. 0 4 0
6 10003 13,49 6,3 1.97 2 -0.21 -0.031
7 10001 13,46 6.7 1.96 2 - 0.24 - 0.035
8 9997 12.75 6.2 1.86 2 - 0.95 - 0.138
9 10009/3 6,50 6.16 0.95 1 - 0.35 -0.051

10 10006 4.48 6.14 0.65 2/3 - 0.09 -0.013
11 10008 4.43 6.13 0,65 2/3 -0,14 - 0.020
12 10009/5 2,40 6.18 0.35 1/3 + 0,12 + 0.018
13 10009/6 2,37 6.19 0,35 1/3 + 0,09 + 0.013
14 10009/2 1.15 6.15 0.15 1/6 -0,01 - 0,001
15 10009/7 9 3.35 0.40 1/2 - 0,07 -0,010

Die Zahl 6.85 gr. ergibt sich als GrundmaB fiir die Goldgevvichte aus
der Beobachtung. dass die Spiralen l bis 3 (linke Spalte der Tabelle) um die
21 gr. bei einer Toleranz bzw. einer maximalen Abweichung voneinander
von nur 0.65 g. sehr dicht beieinander liegen. Ahnlich verhalt es sich bei
den fiinf Spiralen Nr.4 bis 8. die jedoch voneinander mit einem groBeren
VVert von maximal 1,48 g. abweichen. Der Mittelwert der beiden sich am
meisten unterscheidenden Gevvichte (Nr. 4 und 8) liegt jedoch bezeichnen- 
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dervveise bei 6,80 g. Auch sie orientieren sich also trotz groBerer Abvveichung
an dem Grundvvert von 6.85 g. Die Abvveichungen vom rechnerisch ermittel-
ten Idealvvert der Gevvichtseinheit 6,85 g. konnen zur Quantifizierung der
Toleranzspanne beim bronzezeitlichen Wiegevorgang gevvertet vverden. Man
solite von vornherein ein nicht zu kleines Gevvicht fiir die Tolerierung von
Abvveichungen in Bertacht ziehen. Diese liegt bei den 15 Goldspiralen von
Lovaš nur einmal bei 0,95 gr. zvveimal bei etwa einem halben Gramm und
sonst viel vveniger um die 0,1 gr.

Die Abweichung macht also bezogen auf die Grundeinheit 6.85 g. nur
einen sehr kleinen Wert aus (rechte Spalte der Tabelle); das Gewichtssystem
wurde also bei nur geringen Abvveichungen ganz offensichtlich strikt ein-
gesetzt. Einmal findet sich das GrundmaB bei einer der Spiralen mit einer
Abvveichung von 0,35 g. vom Ideaigevvicht (Nr. 9). Die kleineren Spiralen
nutzen das Gewichtssystem bis auf eine Ausnahme (Nr. 15) in einer Drei-
teilung. namlich mit 2/3, 1/3 und 1/6. bei extrem geringen Abvveichungen
vom Ideaigevvicht (2. Spalte von rechts). Dreimal fand sich eine Spirale mit
dem dreifachen Gevvicht der Grundeinheit und funfmal mit dem doppelten
Gevvicht. Alle eben genannten Gevvichtsverteilungen sind der Tabelle Abb. 4
zu entnehmen.

Eine ahnliche Gevvichtsordnung lasst sich auch fiir einen Brandenbur-
ger Neufund von Dvrotz, vvenig vvestlich von Berlin nachvveisen (Abb. 2-3).
Hier vvurden unter einer Gurteldose sechs goldene Spiralen gefunden3'. Sie
vvaren ebenso vvie zuvor zitierten Stiicke aus einem Doppeldraht hergestellt,
der keinerlei Verlotungsspuren, vveder an den zumeist tordierten Schlaufe-
nenden noch im Mittelteil zu erkennen gegeben hat. Nach ihrer GroBe konn-
ten sie vveder als Arin- noch als Fingerringe getragen vvorden sein, dabei
vvaren sie von recht unterschiedlichen AusmaBen. Abriebspuren, die auf eine
langere Nutzung am Korper hinvveisen, vvurden auch nicht beobachtet. Das
Gold vvurde auf seine Verunreinigungen untersucht.

Die folgende, ahnlich vvie fiir den Hort von Lovaš angelegte Tabelle
(Abb. 5) zeigt, dass den Spiralen aus Dyrotz ein verbliiffend genaues Ge-
wichtssystem zugrunde liegt. Aufgefallen vvar zuerst. dass zvvei der Spiralen
(Nr. 3 und 4) bis auf eine Toleranz von vier Hundertsteln

Gramm gleich vviegen. Die Annahme lag also nahe, dass ihr Gevvicht
um 16,7 Gramm eine MaBeinheit darstellte, ein GrundmaB oder ein Vielfa-
ches davon. Beriicksichtigt man auch das Gevvicht der anderen Spiralen, so
kommt man auf einen idealen Mittelvvert von 16,62 Gramm, auf den sich das
Gevvicht der Spiralen 1-2 und 6 bezieht: Nr. 1 vviegt bei einer Toleranz von
vveniger als einem halben Gramm das dreifache, Nr. 2 das doppelte. vvah-
rend sich fiir N.6 ein Zehntel des Grundgevvichtes berechnen lasst.

11 Eine Puhlikation des Fundes steht noch aus, hier vvird nur auf das Gevvicht der Spiralen
eingegangen.

32



Abb. 5 Tabelle 2 zu den Geivichten der Goldspiralen aus Dyrotz, Kr. Havelland,
Brandenburg. (Alle Berechnungen basieren auf dem gemittelten Grundwert

von 16,62 Gramm).

Nr. auf
Abb. 2

Inventar-
Nr.

Gewicht
in Gramm

Gevvicht
geteilt
durch

16.62 gr.

Angestrebtes
bronyeyeitl.

Gewicht

Differenv
zw. tatsachl.
und idealem

Gew.

Desgl. Im
System der

Einheit
16,62

1 904 / 3/ 1 49,42 gr. 2,97 3 -0,44 0.017
2 904 / 3 / 2 33,52 gr. 2,02 2 +0.28 0,060
3 904 / 4/2 16.77 gr. 1,01 1 +0,15 0,061
4 904 / 4/1 16,73 gr. 1,01 1 +0.11 0,061
5 904 / 5 9,73 gr. 0,59 9 9 9

6 904 / 6 1,57 gr. 0,09 1/10 0,92 0,094

Nur die Spirale Nr. 5 passt nicht in das Bild, sie unterliegt einem ganz
anderen GewichtsfuB, der uns noch unbekannt ist. Interessant ist. dass die
Metallanalysen eine ganz andere Herkunft vvahrscheinlich machen: die fiinf
auf den Gewichtsgrundwert 16,62 zuriickgehenden Spiralen haben alle die
nahezu identische Zusammensetzung der Verunreinigungswerte im Gold.
Das Stiick Nr. 5 hebt sich dagegen durch einen viel hoheren Kupfergehalt si-
gnifikant von den anderen ab. Es diirfte also einem anderen Herkunftsgebiet
entstammen und durch einen langeren Weg des Geldes von Hand zu Hand
nach Dyrotz gelangt sein.

Hier liegt eine Schliisselerkenntnis vor. die den Weg fiir zukiinftige
Forschungen weist:

Mdchte man die Verkehrs- und Handelsvvege, denen die Goldspiralen
gefolgt sind, grundlicher erfassen, so solite man alle Doppeldrahtspiralen in
Europa mit der gleichen Waage vviegen und auch die Spurenelementanalysen
an ihnen vornehmen. Sicher wiirde man damit einen beachtlichen Beitrag
zur Wirtschafts- und Verkehrgeschichte im bronzezeitlichen Europa leisten
konnen. Der Anfang dazu ist mit der vorliegenden Abhandlung gemacht.

Rezime

Rani oblici novca u bronzanodobnoj Evropi
Intenziviranje privrednih komunikacija do kojeg je došlo tokom ranog

bronzanog doba dovelo je do kompleksne razmjere robe i produkata koja se nije
mogla odvijati bez određenih regulativnih mjernih odnosa i taksiranja. Ulogu re
gulative u tom kontekstu imali su određeni metalni predmeti koji su služili kao
platežno sredstvo i koji su u praistorijskom dobu obavljali funkciju adekvatnu 
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onoj koju danas ima novac. Da bi u tom “premonetarnom" dobu jedan predmet
od strane učesnika robnog prometa mogao biti prihvaćen kao platežno sredstvo.
morao je ispuniti nekoliko bitnih uslova koji obezbjeduju neophodnu uvjerenost
u konstantnost njegove vrijednosti. Ti uslovi su prije svega upotrebljivost, traj
nost. konkretna, jednostavna i lako prepoznatljiva forma, te relativno široka
rasprostranjenost. Pošto su u ovom kontekstu prisutni predmeti istog tipa ali
različite veličine, podrazumijeva se postojanje sistema gradacije vrijednosti, za
snovanog na razlici u težini. Dobar primjer za to su ostave iz Lovaša u Hrvatskoj
i iz Dvrotza u Njemačkoj (Brandenburg) u kojima su nađene serije istovjetnih
metalnih objekata različite veličine i težine (SI. 4-5). Vage koje su obezbjeđivale
mogućnost ove regulative C‘Balkenwaage"') potvrđene su u doba Urnenfelder-
Kulture i u ranomikenskim šaht-grobovima, tako da se sa sistemom precizne
kont role težine u Evropi može računati već od 15. vijeka prije naše ere.

Kao platežno sredstvo u bronzanom dobu bile su u upotrebi bronzane ogr
lice (Halsring). zlatne spirale (Loekenring). te bronzane i zlatne narukvice. U
ovom radu su posebno obrađene dvojni* zlatne spirale koje se u skoro identičnoj
formi sreću na širokom prostoru od Danske do Grčke i Sicilije. Dvojne zlatne
spirale ispunjavaju sve prethodno navedene uslove jednog premonetarnog pla
težnog sretstva. što se dodatno potvrđuje njihovom dugotrajnom upotrebom u
skoro neizmijenjenom obliku. Ove spirale su na sjeveru prisutne tokom čitavog
II i 111 perioda (15-11. vijek pr. n. e.) i to u grobovima i manje u ostavama. -Južno
od kruga sjevernog bronzanog doba susreću se o vremenu od 12. do 10. vijeka pr.
n. e. a još južnije opet u vremenu od 15. pa sve do 10. v. pr. n. e. Ostava Lovaš iz
Hrvatske datirana je u starije razdoblje srednjeg bronzanog doba (15-14. v. pr.
n. e.i. U Italiji i u (ličkoj se dvojne zlatne spirale susreću u 11. i 10. v. pr. n. e.
Dakle, radi se o vremenu od nekih 400 godina, što je u cjelini sasvim dovoljno
za uspostavljanje i stabilizaciju novčane vrijednosti ove vrste zlatnih predmeta.

Precizno mjerenje dvojnih zlatnih spirala iz. Ostava Lovaš i Dvrotz (SI.
1-51 jasno pokazuje postojanje serija koje imaju različite težine i koje su adekvat
no tome predstavljale platežna sredstva različite vrijednosti. Time je ukazan i
put za dalje istraživanje ovog fenomena. Ako bismo htjeli pratiti komunikacije
i trgovinske puteve na koje ukazuje pojava dvojnih zlatnih spirala, potrebno je
sve nalaze ovog tipa u Evropi izmjeriti istom preciznom vagom i izvršiti analizu
njihovog metalurškog sastava. To bi bez sumnje bio značajan prilog prodavanju
privrede i komunikacija u bronzanodopskoj Evropi. Priloženi rad se može uzeti
kao početni impuls ovakvog istraživanja.
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