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Johannes hartner
einhörner und vögel
ein mittelalterlicher Fund aus Brandham (KG Berg im Attergau,  
PB Vöcklabruck, oÖ). untersuchungen zum oberösterreichischen 
Geldumlauf im 12. und 13. Jahrhundert.

einleitung

neben ihrer eigenschaft als zahlungsmittel sind münzen vor allem auch 
informationsträger, die mit entsprechenden funddaten nicht nur für die numis-
matik von interesse sind, sondern auch verwandten fachdisziplinen, wie etwa der 
archäologie oder Wirtschaftsgeschichte, als wichtige Quellengattung dienen. Ob 
es sich dabei nun um einzelne fundmünzen oder um schatzfunde mit mehreren 
tausend münzen handelt, jeder fundposten liefert konkrete informationen, die 
wiederum aufschluss über den historischen Geldumlauf einzelner regionen liefen 
können. insofern ist gerade die meldung neuer münzfunde und deren wissen-
schaftliche erfassung von besonderer bedeutung.

Ähnlich verhält es sich mit einem neuen münzfund aus brandham (Oö), der 
im folgenden dokumentiert und in seinem geldhistorischen kontext vorgestellt 
werden soll. ein kurzer exkurs widmet sich den münzmotiven vor dem hintergrund 
christlich-mythologischer ikonographie des mittelalters. abschließend wird 
der oberösterreichische Geldumlauf des 12. und 13. Jahrhunderts anhand einer 
fundanalyse näher untersucht werden.

Fundgeschichte

am 21. august 2020 wurde in brandham in der Gemeinde berg im attergau 
(pb vöcklabruck, Oberösterreich) auf einem feld von einem metallsucher ein 
münzschatz entdeckt. nachdem für den fund eine ordnungsgemäße meldung 
an das bundesdenkmalamt erfolgt war, kam dieser an die Oö landes-kultur 
Gmbh in linz, wo die fundmünzen dr. bernhard prokisch (sammlung 
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numismatik, zoll- und finanzgeschichte) zur begutachtung vorgelegt wurden.1 
die fundmünzen waren über die zeit hinweg zu einem klumpen korrodiert, wes-
halb diese vom metallrestaurator zunächst gereinigt und dann voneinander zu 
lösen versucht werden sollte (abb. a). dieses vorhaben musste allerdings abge-
brochen werden, denn die einzelnen fest miteinander verbundenen münzen hätten 
nicht zerstörungsfrei voneinander getrennt werden können. folglich ließen sich 
nur drei münzfragmente vom klumpen lösen, der bei dem vorgang ebenfalls in je 
einen kleineren und größeren teil zerfiel. in kooperation mit dem münzkabinett 
des kunsthistorischen museums Wien wurden die münzen im Juli 2021 näher 
untersucht und, soweit es der erhaltungszustand zuließ, bestimmt.

Fundort

der fundort (karte a) liegt auf parz 2065/3 (ez 30, Grundbuch 50003 berg) der 
kG berg (OG berg im attergau, pb vöcklabruck, Oberösterreich). es handelt 
sich dabei um ein feld, das rechtsseitig der straße von brandham nach rubensdorf 
liegt. laut angaben des finders wird das feld laufend bestellt und gepflügt. die 
fundmünzen lagen ohne umhüllung in geringer tiefe (etwa 5 cm) unter der 
erdoberfläche; ein fundgefäß oder auch die reste eines solchen waren nicht zu 
finden/nachweisbar. es sei noch angemerkt, dass der urmappe des francisceischen 
katasters entsprechend an der fundstelle ein alter Weg vorbeiführte (karte b). Ob 
der fund mit diesem in verbindung gebracht werden kann, bleibt allerdings offen. 
einerseits ist nicht bekannt, bis in welche zeit der historische Weg zurückreicht 
und andererseits bleibt der ursprüngliche verbergungsort ungewiss. aufgrund 
der jahrzehntelangen landwirtschaftlichen tätigkeit und des pflügens wurden die 
fundmünzen durch das erdreich transportiert, weshalb der gegenwärtige fundort 
nicht mehr mit dem einstigen Ort der deponierung übereinstimmen dürfte. es 
kann lediglich davon ausgegangen werden, dass jener historische Ort, an dem die 
münzen in den boden gelangten, im näheren umfeld der heutigen fundstelle zu 
lokalisieren ist.

 
 

1 herrn daniel kudlovic sei für die vorbildliche fundmeldung und die möglichkeit zur bearbeitung 
des fundes recht herzlich gedankt. 
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Abb. A: Fundklumpen vor der Reinigung in der OÖ Landes-

Kultur GmbH.

Fundmünzbeschreibung

allem voran lassen sich die fundmünzen als silberpfennige identifizieren, die 
aufgrund ihrer machart und bestimmter merkmale wie beispielsweise Größe 
und schrötlingsform dem süddeutschen oder österreichischen raum des 13. und 
14. Jahrhunderts zugewiesen werden können.

der fund, wie er nun in aktueller form vorliegt, umfasst drei münzfragmente 
(abb. 1–3) sowie zwei münzpäckchen/klumpen unterschiedlicher Größe, 
die sich einmal aus mindestens sechs (abb. 4) und einmal aus mindestens vier 
(abb. 5) münzen zusammensetzen. insgesamt zählt der fund daher zumindest 
13 oder 14 fundmünzen. von diesen lassen sich sieben münzen näher bestimmen 
– zwei fragmente sowie die jeweils oberen und unteren münzen der beiden 
münzpäckchen zeigen mehr oder weniger gut erkennbare münzbilder. diese ver-
teilen sich auf nur zwei münztypen, die im folgenden kurz vorgestellt werden; 
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Karte A: Umgebung der Fundstelle; Ausschnitt aus der ÖK (Markierung=Fundstelle).

Karte B: Umgebung der Fundstelle; Ausschnitt aus der Urmappe des Francisceischen Katasters.
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vergleichsexemplare und skizzen sollen helfen sich auf den schlecht erhaltenen 
fundmünzen zurechtzufinden.

bei dem ersten fragment (abb. 6; 0,43 g) handelt es sich um einen pfennigtyp 
der sowohl von arnold luschin von ebengreuth (l fig. 7)2 als auch von bernhard 
koch (nz 1979, nr. 10, abb. 8)3 beschrieben worden ist und der auf der vorderseite 
ein nach links gewandtes einhorn zeigt (typ i; abb. 7–8).4 Oben in der mitte ist 
der nach links gerichtete kopf auszunehmen, von dessen stirn ein langes gebo-
genes horn reicht; darunter liegen die reste der vorderen körperpartie. hinter 

2 luschin 1913, 63, fig. 7.
3 koch 1979, 51, nr. 10, abb. 8.
4 die beiden münztypen werden hier als typ i und typ ii bezeichnet.

(1a, b) (4a) (4b)

(2a, b)

(3a, b)

(5a) (5b)

Abb. 1–5: Fragmente (1–3) und Münzklumpen (4–5) nach der Reinigung (Maßstab 2:1).
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dem kopf ist zusätzliche eine fünfblättrige rosette zu erkennen; außen befindet 
sich ein Wulstrand. das rückseitenbild lässt sich auf dem fragment nicht mehr 
rekonstruieren, den bekannten vergleichsexemplaren entsprechend zeigt dieses 
aber einen geflügelten fisch (abb. 7–8).

die übrigen zu identifizierenden münzen bzw. fragmente sind alle vom selben 
pfennigtyp (typ ii), der ebenfalls bei arnold luschin von ebengreuth (l 122)5 
und bernhard koch (nz 1979, nr. 24, abb. -)6 beschreibung findet. auf der 
vorderseite zeigt er einen senkrechten stab, der sich nach unten hin gegabelt. das 
obere ende kann eine kugelige verdickung aufweisen, unter der Gablung befindet 
sich eine kugel oder ein ringel. seitlich des stabes sitzen zwei einander bzw. der 
stange zugewandte vögel, deren köpfe den stab überragen; außen befindet sich 
ein Wulstrand (abb. 10–11). 

die dazugehörige rückseite soll nach luschin ein kreuz aus lilienartigem 
zierrat zeigen (abb. 9). dieses bestünde aus einem mittigen ringel mit vier 
kreuzarmen, zwischen denen sich je ein nach außen offener halbbogen (Omega) 
befände; ein linienkreis umschließt das kreuz. allerdings scheinen luschin zu 
wenige vergleichsstücke dieses typs vorgelegen zu haben, um das rückseitenmotiv 
korrekt ausnehmen zu können. alle bekannten vergleichsstücke zeigen keine vier 
sondern fünf Omegas, zwischen denen sich jeweils ein keil befindet. insofern han-
delt es sich um kein kreuz, sondern um einen zierkranz aus Omegas um einen 
zentralen ringel (abb. 11).

auf fragment 2 (abb. 10; 0,46 g) ist nur noch die linke hälfte des 
vorderseitenmotivs erhalten. links der bruchkante sind der gegabelte stab und 
der linke vogel erkennbar; kopf und flügel sind weniger deutlich zu sehen. die 
rückseite zeigt reste eines möglichen vierschlags sowie korrosionsspuren. 
ergänzend bleibt zu erwähnen, dass auf fragment 3 (abb. 3; 0,29 g) keine reste 
eines münzbildes zu erkennen sind.

beim größeren münzpäckchen (abb. 12; 3,79 g) weisen die nach außen sicht-
baren seiten der jeweils untersten und obersten münze gut erkennbare prägespuren 
auf. die eine zeigt die vorderseite von münztyp 2 mit den beiden vögeln seitlich 
des gegabelten stabes, das untere drittel des bildes fehlt (abb. 12a). auf der an-
deren offenliegenden münzseite ist die jenem typ zugehörige rückseite mit dem 
Omega-zierkranz zu sehen (12b). 

das kleinere münzpäckchen (abb. 13; 0,81 g) lässt sogar drei offenliegende 
münzseiten erkennen. auf der einen seite ist die brust mit dazugehörigem flügel 
und ein fuß des rechten vogels sehr bruchstückhaft zu identifizieren (abb. 13a). 
auf der anderen seite des päckchens sind zwei münzseiten auszunehmen 

5 luschin 1913, 67, taf. viii, nr. 122.
6 koch 1979, 52, nr. 24, abb. -.
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Abb. 6–7: Typ I aus Brandham mit Umzeichnung (6); Vergleichsstück aus dem MK Wien (7).

Abb. 8–9: Skizzen nach Luschin (L Fig. 7 (8) und L 122 (9)).

Abb. 10–11: Typ II aus Brandham mit Umzeichnung (10); Vergleichsstück aus dem MK Wien (11).

(6) (7)

(8) (9)

(10) (11)
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(abb.  13b); die zu oberst aufliegende münze ist zur hälfte weggebrochen und 
lässt somit den blick auf die darunterliegende münze zu. dabei zeigt die obere 
münze abermals die rückseite mit dem zierkranz von typ ii. die untere münze 
zeigt hingegen das vorderseitenmotiv mit den vögeln, hier sind nur der stab und 
der rechte vogel zu erkennen. es ist allerdings auffallend, dass dieses motiv negativ 
ausgeprägt zu sein scheint, da die üblicherweise vertieften stellen erhaben sind 
und umgekehrt.  zwei technische ursachen kämen dafür als erklärung in frage. 
erstens könnte sich während des prägevorgangs das vorderseitenbild des stempels 
auf der rückseite des schrötlings stark durchgedrückt haben. eine zweite und 
auch augenscheinlich die wahrscheinlichere erklärung wäre, dass sich im zuge 
der reinigung einzelne metallschichten der münze abgelöst haben und nur noch 
jene schichten erhalten sind, auf denen das vorderseitenbild abgedrückt ist. somit 
würde der münzkern, wo die negativen strukturen des vorderseitenbildes zu sehen 
sind, offenliegen.

es lässt sich daher zusammenfassen: von den 13 oder 14 fundmünzen konnten 
sieben münzen genauer identifiziert werden. typ i mit dem einhorn ist mit 
einem exemplar vertreten (abb. 1). für typ ii liegen hingegen sechs exemplare 
vor; viermal war dessen vorderseite mit den vögeln (abb. 2a, 4a, 5a+b) und 
zweimal die rückseite mit dem Omega-zierkranz (abb. 4b, 5b) zu erkennen.7 
die in summe sechs oder sieben weiteren münzen, die sich noch in den beiden 
münzpäckchen verbergen, entziehen sich einer bestimmung, infolgedessen die 
vollständige zusammensetzung des fundes ungeklärt bleibt. 

an dieser stelle soll noch einmal der fokus auf die fundart gelegt werden. Wie 
bereits erwähnt, wurden die münzen ohne Gefäß oder behältnis aufgefunden bzw. 
waren auch keine reste eines solchen nachzuweisen. allerdings legt die form, wie 
die münzen aneinanderhaften, die vermutung nahe, dass sich diese zum zeitpunkt 
der deponierung in engem verbund miteinander befunden haben dürften. bei 
vergleichbaren funden ähnlicher münzpäckchen, waren die münzen bei der 
auffindung meist in einem behältnis aus leder bzw. stoff verpackt, oder wiesen 
noch reste einer hülle auf, die für den kompakten münzverbund formgebend 
war.8 insofern kann bei einem solchen durch korrosion zusammengehaltenen 
münzpäckchen, ohne erhalten gebliebene hülle, trotzdem auf ein ursprünglich 
existierendes behältnis rückgeschlossen werden, das aufgrund seines organischen 
materials im laufe der zeit völlig zersetzt worden ist. es liegt daher nahe, dass 

7 die beiden münzbilder (vögel/zierkranz) sind bisher ausschließlich in kombination miteinander 
aufgetreten und nur für den hier beschriebenen typ belegt, weshalb auch davon ausgegangen wird, 
dass es sich bei den fünf exemplaren, von denen immer nur eine seite erkennbar ist, um den bekann-
ten typ ii handelt.

8 emmerig 2020, 192.
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Abb. 12–13: Münzklumpen mit Umzeichnung des Münzbildes.

(12a) (12b)

(13a) (13b)

es sich bei dem vorliegenden fund um eine verlorengegangene oder deponierte 
Geldbörse handeln könnte.

Münzstättenzuweisung und zeitliche einordnung

beide im fund enthaltenen münztypen haben in der bisherigen literatur bereits 
mehrfach erwähnung gefunden, scheinen aber von großer seltenheit zu sein, da 
jeweils nur wenige exemplare bekannt sind. Wie für die spätmittelalterlichen 
Gepräge des süddeutschen und österreichischen raums üblich, weisen auch diese 
beiden typen keine beschriftung auf, wodurch eine konkretere zuweisung erheb-
lich erschwert wird. nur vergleichsfunde und die vergesellschaftung mit datier-
baren münztypen können dafür entsprechende anhaltspunkte liefern. 
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luschin von ebengreuth beschrieb beide pfennigtypen in seinem basiswerk 
zum Wiener münzwesen im mittelalter.9 typ i mit einhorn (l fig. 7; abb. 15) 
kam im ungarischen fund von csepreg bei sopron (ungarn; um 1300)10 vor; mit 
einem ebenfalls in diesem fund enthaltenen typ, der einen nach links steigenden 
gekrönten löwen (l fig. 6; abb. 14) zeigt, teilt er sich die rückseite eines flie-
genden fisches. da luschin dieses markante rückseitenmotiv auf einem weiteren 
pfennig11, der zu mehreren hundert exemplaren neben bayerischen Geprägen im 
fund von berg (bayern; um 1310)12 vorgekommen war (l fig. 8; abb. 16), wie-
derzuerkennen geglaubt hatte. für ihn war die bayerische herkunft von typ i 
gesichert und so legte er die beiden pfennige aus csepreg in den bayerischen raum.

typ ii mit den beiden vögeln seitlich des stabes (l 122) wurde erstmals durch 
den fund von nitra (slowakei)13 bekannt. luschin nahm diesen typ zwar in die 
reihe der Wiener Gepräge auf, trotzdem hielt er dessen österreichische herkunft 
für zweifelhaft.14

1961 kam in thalheim bei Wels (Oö) bei bauarbeiten ein weiterer fund ans 
tageslicht, der typ ii beinhaltete; vom ursprünglichen fund konnte nur noch ein 
rest von etwa 70 exemplaren erfasst werden, überwiegend Wiener pfennige aber 
auch Gepräge nach salzburger-passauer schlag. in seinem fundbericht enthält 
sich bernhard koch einer konkreten zuweisung von typ ii, würde ihn aber in die 
zeit vor 1290 legen.15

ein fundvorkommen in dem beide münztypen (i+ii) enthalten waren, 

9 luschin 1913.
10 csepreg (kreis kőszeg, komitat vas, ungarn); cna i, s. 402; koch 1981, 55; luschin 1913, 34/

Xvi.
11 typ beier lein 43, 44 (beierlein erkennt hier einen adler mit ausgebreiteten schwingen); lu-

schin interpretiert den rv. als fliegenden fisch (luschin 1913, 63–64, l fig. 8).
12 berg (lk starnberg, rb Oberbayern, bayern); luschin 1913, 63–64.
13 nitra (bezirk nitra, kreis nitriansky, slowakei); cna i, 403; koch 1981, 56; luschin 1913, 35/

XX.
14 luschin 1913, 66-67, nr. 108, 122.
15 koch 1962, 94.

Abb. 14–16: Skizzen nach Luschin (Luschin 1913, 63, Fig. 6–7, Fig. 8).

(14) (15) (16)
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ist der 1978 geborgene mittelalterliche münzschatz aus dem haus Judengasse 
nr. 10 in salzburg.16 mit mehr als 28.000 pfennigen handelt es sich dabei um 
den größten mittelalterlichen münzfund österreichs; seine verbergungszeit 
dürfte um 1290/1300 liegen. bernhard koch erfasste den münzschatz und legte 
eine erste fundpublikation vor. dabei muss beachtet werden, dass es sich bei 
vielen der koch’schen zuweisungen bloß um vorschläge handelt, waren doch 
viele der im fund enthaltenen typen zum damaligen zeitpunkt unbekannt; 
ebenso fehlte es an aufschlussreichen vergleichsfunden. mit der zeit wurden 
kochs münzstättenvorschläge jedoch zunehmend unhinterfragt als konkrete 
zuweisungen verstanden und übernommen. um nicht Gefahr zu laufen mittler-
weile allzu eingefahrenen meinungen aufzusitzen, sollte vielen zuweisungen des 
salzburger schatzfundes stets mit einer gewissen vorsicht begegnet werden. der 
Großteil der Gepräge stammt aus salzburg, hinzu kommen pfennige aus passau, 
österreich und der steiermark, bayern, franken, aber auch münzen aus böhmen, 
mähren, ungarn und sogar frankreich, venedig sowie serbien waren in dem fund 
vertreten.17 neben dieser immensen masse bekannter und gut belegter Gepräge 
war auch eine Gruppe seltener oder bisher unedierter pfennige enthalten, mit-
unter auch typ i und ii aus brandham.18 koch teilte luschins zuweisungen, im-
merhin untermauerte der fund von salzburg eine bayerische herkunft von typ i 
und legte für typ ii einen ähnlichen entstehungsraum nahe. für typ i mit dem 
einhorn schlug koch nun die münzstätten münchen oder ingolstadt vor.19 die 
zuweisung nach münchen hängt mit der vermuteten herkunft eines weiteren im 
salzburger fund enthaltenen typs zusammen (koch 1979, nr. 12, abb. 10), der 
auf der rückseite zwei nach oben gebogene fische zu seiten einer mönchsbüste 
zeigt (abb. 20). koch identifizierte jenes motiv als „münchner kindl“ und legte 
diesen typ demensprechend nach münchen. aufgrund der beiden fische hielt er 
eine münchner herkunft für den typ mit geflügeltem fisch ebenfalls für plausibel. 
allerdings wäre es auch möglich, dass die zuweisung nicht über die rückseite, 
sondern über das einhorn auf der vorderseite erfolgt. dementsprechend scheint 
die zuweisung nach ingolstadt genauso denkbar, da ein ebenfalls im fund von 
berg und salzburg enthaltener münztyp ein nach links aufrecht stehendes einhorn 
zeigt, hinter dessen rücken die buchstaben inG für ingolstadt zu lesen sind 
(abb. 17).20

16 koch 1979, 45–53; an dieser stelle ein besonderer dank an alexandra hylla für wichtige hinweise 
und konstruktive Gespräche.

17 hinzu kommen zwei Gürtelbeschläge und drei Gewandschließen (vgl. theune 2010, 291–300).
18 typ i war mit 3 ex. und typ ii mit 2 ex. im fund von salzburg vertreten (koch 1979, nr. 10, abb. 

8; nr. 24, abb. -).
19 koch 1979, 51, nr. 10.
20 die einhörner auf österreichisch-steierischen Geprägen sind von gänzlich anderer darstellungswei-

se. 
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andererseits entspricht die darstellungsweise des einhorns von typ i exakt 
jener auf einem weiteren pfennigtyp, der als einzelstück im salzburger schatzfund 
enthalten war und nur durch diesen fund belegt ist – das unikum befindet sich 
heute in der münzsammlung des salzburg museums (abb. 19).21 dort erscheint 
das einhorn in derselben nach links gerichteten haltung, den kopf leicht ge-
senkt und das rechte vorderbein angehoben; über dem rücken befindet sich 
statt der rosette der buchstabe h. die rückseite zeigt die senkrecht angeord-
neten buchstaben OtinG zwischen zwei seitlichen flügeln – laut koch, weisen 
das h auf der vorderseite sowie der schriftzug auf der rückseite diesen typ als 
prägung herzog heinrichs Xiii. (1253/55–1290) aus der münzstätte neuötting 
aus.22 dementsprechend ließe sich typ i, als weltliches Gepräge, ebenfalls mit 

21 koch 1979, nr. 15, abb. 13.
22 koch 1979, 47.

Abb. 17–19: Einhörner aus Ingolstadt (17) und Neuötting (19), im Vergleich mit Typ I Brandham 

(18).

(17) (18)

(19)
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neuötting in verbindung bringen, wobei jedoch auch ingolstadt und münchen 
denkbar wären.23

für typ ii zog koch eine bayerische herkunft in betracht und legte die 
Gepräge in die zweite hälfte des 13. Jahrhunderts; sein auftreten in den funden 
von salzburg, thalheim und berg untermauern diese vermutung. der blick 
auf ähnliche motive in dieser zeit lässt hingegen auch einen anderen schluss 
zu. aus dem kärntnerischen friesach, einer weiteren prägestätte der salzburger 
erzbischöfe, stammt ein pfennigtyp (cna ca 58; abb. 21), der auf der vorderseite 
einen sich nach unten gabelnden lilienstab zwischen zwei einander zugewandten 
vögel zeigt; er lässt sich in die amtszeit erzbischof rudolf i. von hohenegg 
(1284–1290) legen.

die übereinstimmung dieses motivs mit jenem von typ ii ist recht signifikant. 
trotzdem kommt friesach als entstehungsort von typ ii nicht in frage, da sich 
dessen machart deutlich vom friesacher schlag unterscheidet.24 vielmehr ist dies 

23 ungeklärt bleibt die rückseite mit geflügeltem fisch. ein ähnliches Wappen tragen die lobdeburger, 
ein seit dem 12. Jh. in thüringen ansässiges adelsgeschlecht. hermann i. von lobdeburg hatte von 
1225–1254 das amt des Würzburger bischofs inne. ihm werden jene Gepräge Würzburger schlags 
zugewiesen, die einen geflügelten fisch auf der rückseite tragen und wohl aus der münzstätte stadt-
schwarzach stammen (russ 2020, 203, nr. 337; fund von massbach (franken) s. fikentscher 
1891, 28, tf. i.14). eine zuweisung der typen mit geflügeltem fisch typ i brandham und luschin 
fig. 6 ebenfalls an hermann i. ist unwahrscheinlich, da diese keinesfalls dem Würzburger schlag 
entsprechen und in keinem fränkischen fund enthalten waren. in seinem standardwerk zu den mit-
telalterlichen münzen Würzburgs behandelt hubert ruß zwar die typen mit geflügeltem fisch aus 
dem salzburger fund, doch nimmt er diese weder in seinen katalog auf, noch äußert er sich zur 
münzstättenfrage. (russ 2020, 176, abb. 32a). es bleibt offen, inwiefern dieser geflügelte fisch 
überhaupt als protoheraldisches zeichen gewertet werden darf.

24 typ ii weist einen breiten Wulstkreis auf; für die friesacher ist hingegen die kombination von 
schmalem linien- und perlkreis typisch, oft ist deren schrötling auch von einem größeren durch-
messer.

Abb. 20–21: Münchner Pfennig (?) (20). Friesacher Pfennig (cnA Ca 58) (21).

(20) (21)
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als hinweis zu verstehen, dass jenes motiv mit den beiden vögeln um 1280/90 
auch auf Geprägen der salzburger erzbischöfe zu finden ist.

das ist insofern interessant, da der zierkranz auf der rückseite von typ ii wie-
derum eine gewisse Ähnlichkeit mit einem der salzburger münzstätte zugeschrie-
benen Gepräge aus der zeit erzbischof friedrichs ii. von Walchen (1270–1284) 
aufweist (cna a45; abb. 23).25 der typ trägt auf der vorderseite einen frontalen 
kopf mit mitra zwischen zwei kleinen ringeln, außen verläuft ein Wulstrand und 
linienkreis. die rückseite zeigt eine fünfblättrige rosette umgeben von einem 
zierkranz, bestehend aus neun nach außen/innen stehenden Omegas, die je-
weils von einem kleinen keil durchbrochen werden.26 dieser zierkranz auf dem 

25 den aktuellen zuweisungen vieler salzburger sowie passauer Gepräge ist mit einer gewissen vorsicht 
zu begegnen. beide pfennigsorten ziehen ihre motive aus einem ähnlichen bilderkanon, sodass die-
se nur schwer auseinanderzuhalten sind – die münzstättenzuweisungen nach passau und salzburg 
sollten daher als vorläufig und keinesfalls endgültig betrachtet werden; für einzelne typen ist die 
zuweiung aber gesichert. nichtsdestotrotz legten bernhard koch mit seinen beiträgen zum salz-
burger (1953) als auch passauer pfennig (1955) und hans-Jörg kellner mit seinem standardwerk 
zur münzgeschichte des hochstifts passau (1997), gerade für die zeit des mittelalters, entscheidende 
Grundlagen.

26 an manchen stellen im münzbild respektive prägestempel liegen die keile so eng zwischen den 
Omegas, dass diese zu verschmelzen erscheinen. 

Abb. 22–23: Typ II Brandham (22); Salzburger Pfennig, um 1270/80 (23).

(22)
(23)
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salzburger typ setzt sich aus sehr ähnlichen einzelelementen zusammen, wie jener 
auf der rückseite von typ ii; einzig die anzahl an Omegas variiert und anstelle der 
rosette befindet sich ein ringel. außen verläuft ebenfalls ein dünner linienkreis.

beide analogien deuten auf eine verwandtschaft der beiden pfennige hin. 
folglich scheint eine salzburger herkunft von typ ii in der zeit von friedrich ii. 
von Walchen (1270–1284), rudolf i. von hohenegg (1284–1290) und konrad iv. 
von fohnsdorf (1291–1312) als durchaus plausibel.

das ist abschließend der aktuelle Wissensstand, für den der neue münzfund 
von brandham und die damit verbundenen untersuchungen einige neue 
erkenntnisse zu liefern vermochten. es lässt sich daher an dieser stelle zusam-
menfassen: typ i und typ ii waren zeitgleich im süddeutschen und westöster-
reichischen Geldumlauf präsent; 27 etwa in der zweiten hälfte bzw. gegen ende 
des 13. Jahrhunderts. für typ i mit dem einhorn kann neben den koch‘schen 
zuweisung an die münzstätten münchen und ingolstadt unter ludwig ii. 
(1253/55–1294; Oberbayern) auch eine zuweisung nach neuötting unter heinrich 
Xiii. (1253/55–1290; niederbayern) in betracht gezogen werden. für typ ii mit 
den beiden vögeln seitlich des stabes lässt sich salzburg als münzstätte in der 
zeit um 1280/90 vorschlagen. daraus ergibt sich für den fund von brandham ein 
vermutlicher verbergungszeitpunkt um 1280/90.

exkurs: ikonographie – Bilderwelten des Mittelalters

ab dem späten 11. und frühen 12. Jahrhundert zeichnen sich gerade die 
prägungen des süddeutschen sowie österreichischen und böhmischen raums28 
durch einen erheblichen bilderreichtum aus, dem meist ein christlich-mytholo-
gischer inhalt zugrunde liegt. die darstellungen auf den münzen reichen von 
antiken und biblische heroen über die viten von heiligen bis hin zu fabel-
haften misch-/Wesen der romanik. Oftmals liegt diesen motiven, bei denen es 
sich häufig um tugenddarstellungen handelt, ein philosophischer motivkanon 
zugrunde, der insbesondere den kampf zwischen Gut und böse thematisieren 
soll.29 ein blick in weitere kunstgattungen zeigt, dass diesen motiven al-
lerdings eine gewisse Omnipräsenz anhaftet, die sich von reich illustrierten 
handschriften und skulpturen an kirchenfassaden, über hostienschalen und 

27 für beide typen kann eine regensburger herkunft ausgeschlossen werden, da in regensburg ab dem 
ersten viertel bis ende des 13. Jhs. schwere dickpfennige mit einem Gewicht von ca. 0,95 g geprägt 
wurden (vgl. emmerig 1993, 33–37); das durchschnittsgewicht der bekannten exemplare von typ 
i (0,7 g) und ii (0,75 g) liegt deutlich darunter.

28 auffallend sind dabei die motivwanderungen im böhmischen, bayerischen und österreichischen 
raum (vgl. dazu hartner 2020, 228–233).

29 hylla 2017, 95, 99.
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ausgeformten handwaschgefäßen bis hin zu Wandmalereien und bodenfließen 
erstreckt. angesichts der regionalen verbreitung der motive kann davon ausge-
gangen werden, dass es sich dabei wohl um allgemein bekannte oder, zumindest 
in gewissen bereichen des gesellschaftlichen lebens im mittelalter, geläufige 
bilder bzw. leitmotive handelte. doch war dem mittelalterlichen menschen 
diese christlich-mythologische bilderwelt überhaupt bewusst und falls ja, war 
es ihm möglich deren inhalte auch zu entschlüsseln?
texte antiker autoren, insbesondere die erzählungen des herakles, erfreuten 
sich im mittelalter hoher beliebtheit, derer man sich unter anderem im schu-
lischen lateinunterricht bediente – selbstverständlich ließ sich auf diesem 
Wege nur der geistliche bereich bzw. eine kleine gewisse elitäre Oberschicht 
erreichen.30 hinzu kommen auch die aesopschen fabeln hinzu, für die seit 
dem mittelalter eine vielzahl an ausgaben nachzuweisen sind und die ver-
mutlich auch mündlich als erzählung weitergegeben worden sein könnten. 
darüber hinaus wurde die breite masse ebenso visuell durch die künstleri-
schen ausfertigungen und skulpturen an kirchenfassaden sowie die bildliche 
Gestaltung sakraler innenräume mit christlich-mythologischen darstellungen 
konfrontiert. bildinhalte sowie deren tieferer sinn wurden in predigten wäh-
rend der Gottesdienste ausgedeutet und der versammelten Gemeinde näher-
gebracht; in diesem rahmen dienten tiere häufig als vergleich. Grundlegend 
dafür waren die meist recht prunkvoll illustrierten bestiarien, die ursprünglich 
auf die frühchristliche naturlehre des physiologus zurückgingen und als mittel-
alterliche texte, sowohl reale tiere als auch fabelwesen verzeichnen und ihre 
– oftmals fiktiven – eigenschaften entsprechend der christlichen heilslehre 
interpretieren.31 die aufgabe des christlichen menschen im mittelalter war es, 
diesen erstrebenswerten tugenden nachzueifern. es zeigt sich, dass die motive 
und deren bildinhalt dem mittelalterlichen menschen also keineswegs ver-
borgen blieben und er somit vermutlich auch mit den bildern auf den münzen 
umzugehen wusste bzw. diese ihm zumindest nicht völlig fremd waren.

Brandham typ i: das einhorn

das zentrale motiv von typ i lässt sich eindeutig als einhorn identifizieren; cha-
rakteristisch ist der pferdekörper und vor allem das von der stirn des tieres abste-
hende lange horn. ab der mitte des 13. Jahrhunderts entwickelt sich das bild des 
einhorns zu einem auf münzbildern recht beliebten motiv. so sind neben salzburg 

30 hylla 2017, 98–99.
31 neugebauer – neugebauer-maresch 1998, 108–109.
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und bayern in der zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts auch entsprechende motive 
aus dem steierischen, kärntnerischen bzw. schweizer raum bekannt (abb. 24–26).

verglichen mit dem einhorn auf typ i und dem schweizer brakteaten32 ist der 
kopf des fabeltieres auf den ennser33 und kärntner34 stücken zurückgewandt.35 
die beizeichen im feld (kreuze und stern) können einerseits als administrative 
angaben verstanden werden, andererseits ließen sie sich auch als platzfüller in-
terpretieren. kunsthistorisch kann der drang leere flächen mit verschiedenen 
ausschmückungen zu füllen als horror vacui bezeichnet werden; gerade die 
romanik und Gotik sind davon stark geprägt.

im physiologus wird das einhorn in direkten bezug mit Jesus christus als 
heiland gesetzt. der mittelalterliche text beschreibt es als kleines Wesen, das 
nicht gefangen werden kann, da es von ausgesprochener kraft sei.36 nur eine 
reine Jungfrau, allegorisch für die muttergottes stehend, wäre in der lage das 
einhorn zu besänftigen und zu fangen. als solch reines Wesen verfügte es über 
heilende fähigkeiten. so sollte sein horn vergiftetes Wasser reinigen können, wo-
durch das einhorn als Gegner der schlange und dadurch versinnbildlicht auch 
als Widersacher des teufels galt, was den vergleich zu Jesus christus bekräftigt.37 
andere mittelalterliche texte setzen das einhorn hingegen mit der Jungfrau 

32 k lein – ulmer 2001, nr. 101.
33 cna b 179.
34 cna cc 27.
35 Weitere münztypen mit einhorn aus dem österreichischen raum: cna b 113, 141, 179, 194, 259; 

cna cb 66, 109, cc 27, 28, 40; cna d 44, 97, 110, 116.
36 peters 2013, 23 (physiologus).
37 schmidt – schmidt 2018, 48–49.

Abb. 24–26: Pfennig, Mzst. Enns (24); Pfennig, Mzst. Völkermarkt (25); Brakteat, Btm. Chur (26.)

(24)

(25)

(26)
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maria gleich und werteten es somit als symbol der keuschheit.38 die deutung 
und zuweisung mythologischer darstellungen waren aber keinesfalls bindend, 
denn zugleich waren die zuweisung von gewissen tugenden und eigenschaften 
allerdings auch einem gewissen Wandel unterworfen. fabelwesen konnten so-
wohl gut als auch böse konnotiert sein. das einhorn lässt sich allerdings zusam-
menfassend als ein wohl allgemein bekanntes und ausdruckstarkes motiv des 
mittelalters beschreiben, das sowohl im bereich der kirchlichen heilslehre also 
auch für die daraus entspringenden tugenden des alltäglichen lebens außerhalb 
der kirchenmauern von bedeutung war. 

für die verbreitung solcher motive kommen viele möglichkeiten in frage, zu 
denen sicherlich aber auch vorlagensammlungen oder musterbüchern zählten. 
mittelalterliche künstler griffen bei ihren arbeiten auf solche skizzen und 
vorlagenblätter zurück. so wurden nachahmung und übertragung bestimmter 
motive ermöglicht, oftmals auch ohne Ortsveränderung des künstlers selbst. 
nur wenige dieser skizzenbücher überdauerten die zeit; aus dem 13. Jahrhundert 
stammt das sogenannte, Wolfenbütteler musterbuch39; aus dem 14. Jahrhundert 
blieb das bekannte musterbuch des klosters rein erhalten.40 mit diesen 
musterbüchern existiert der nachweis, dass unabhängig von der Ortsveränderung 
des künstlers ein bestimmtes formen- und motivrepertoire innerhalb eines be-
stimmten Gebiets in unterschiedlichen kunstgattungen verbreitung finden 
konnte.41 das reiner musterbuch bildet ein solches einhorn ab (abb. 27), das als 
vorlage für illustrationen von handschriften aber sicher auch plastische skulpturen 
gedient haben könnte. eine ähnliche darstellung findet sich als deckenfresko in 
der pfarrkirche von thernberg (niederösterreich) (abb. 28). um in die runde 
einfassung zu passen, ist der kopf des einhorns zurückgewandt dargestellt, wie 
auch auf den ennser und kärntner münztypen (abb. 24–25). 

auch für bodenfließen diente das einhorn als motiv. aus dem 13. Jahrhundert 
haben aus dem klösterlichen bereich einige fließenböden die zeit überdauert; so 
etwa im lesehofkomplex in klosterneuburg42, in der veitskapelle43 in altenburg 
oder auf der Gozzoburg in krems (abb. 29–30).44 auf den fließen breitet sich ein 
beeindruckendes bestiarium des mittelalters aus, das von bären oder hirschen bis 
hin zu Greifen, mantikoren und sirenen reicht. Jede einzelne fließe ist mit einem 
bestimmten fabelwesen verziert, die den fußboden schmückten, entweder grup-
piert oder abwechselnd angeordnet. inwieweit solchen bodenfließen ein konkreter 

38 schmidt – schmidt 2018, 51.
39 caesar 2012, 241–248.
40 unterkirchner 2013.
41 hartner 2020, 232–233; caesar 2012, 247.
42 neugebauer – neugebauer-maresch 1998, 93–132.
43 blaschitz 1995, 57–63.
44 vgl. bajc 2013.
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bedeutungsgehalt beigemessen werden darf, bleibt hingegen fraglich und kann 
an dieser stelle auch keinesfalls ausdiskutiert werden.45 allerdings beschränken 
sich die meisten aus dem deutschen raum erhalten gebliebenen bodenfließen auf 
tiere und fabelwesen. sakrale motive werden dabei ausgeklammert, entsprechend 
dem hl. bernhard von clairvaux, der den boden als von füßen getreten, befleckt 
und besudelt bezeichnet, weswegen dieser keine religiöse motive tragen dürfe.46 
eventuell lag der auswahl von motiven für die verzierung von bodenfließen 
ein doch tiefer reichender im christlichen Glauben des mittelaltes verankerter 
sinn zugrunde. tiere und mystische mischwesen finden sich in der mittelalterli-
chen kunst häufig auf säulen von kirchenportalen oder auch fresken, wo sie als 
Wächter der irdischen Grenzen agieren oder in kämpfen verstrickt dargestellt 
werden, stets aber einen platz unter dem heilsbringenden thronenden christus 
einnehmen. Gerade im kirchlichen umfeld mag nun der ihnen zugewiesener platz 
am fußboden als abschottung von einer profanen Welt mit all ihren irdischen 
schlechtigkeiten bzw. als übergang zu dieser verstanden werden.

abschließend soll der blick noch auf Objekte des alltäglichen lebens geworfen 
werden, bei denen mythologische motive ebenfalls verwendung fanden. ein gutes 
beispiel sind spielsteine, denn auch im mittelalter erfreuten sich brettspiele, wie 
etwa trictrac, bereits größter beliebtheit.47 Ähnlich wie auch heute wurden ver-
schiedene sets von spielsteinen verwendet, mit denen die beiden kontrahenten 

45 neugebauer – neugebauer-maresch 1998, 106–109.
46 neugebauer – neugebauer-maresch 1998, 107.
47 hylla 2017, 99; vgl. k luge-pinsker 1991.

Abb. 27–28: Einhorn im Reiner Musterbuch (Zisterzienserstift Rein bei Graz, frühes 13. Jh.) (27); 

Deckenfresko aus der Pfarrkriche in Thernberg (Fresko des 13. Jhs.) (28).

(27) (28)
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gegeneinander antraten. dabei konnten die spielsteine, ob nun aus elfenbein 
oder herkömmlichem holz, unterschiedliche, oft auch thematisch zusammenge-
hörende, motive tragen.48 innerhalb dieser Objektgruppe sind der antike held 
herakles, oder auch der alttestamentliche samson bis hin zu den verschiedensten 
tieren und fabelwesen vertreten, unter denen sich ebenfalls das einhorn befindet 
(abb. 31).49 da den tieren gewisse eigenschaften zugesprochen wurden, ist es 
durchaus denkbar, dass die motive auf den spielsteinen auch zur diskussionen 
über die mittelalterliche tugendlehre anregen sollten.

als letzte kunstgattung werden hier nun noch aquamanilen angesprochen 
– mittelalterliche Gefäße zur handwaschung, sowohl im weltlichen bereich 
vor mahlzeiten als bei liturgischen handlungen während des Gottesdienstes.50 
diese konnten dabei viele formen annehmen: löwen, Greifen, hunde und bären 
waren dabei keine seltenheit und so finden sich darunter auch das einhorn auf 
einem süddeutschen aquamanile des 15. Jahrhunderts (abb. 32) Wieviel religiöser 
symbolgehalt bei Objekten, die im weltlichen bereich zum einsatz kamen, noch 
vorhanden war, bleibt offen – die aktualität und beliebtheit des motivs hatte sich 
aber zweifellos erhalten.

48 hylla 2017, 105; vgl. hylla 2016, 119–134.
49 hylla 2017, 96–100.
50 vgl. Olchawa 2019.

Abb. 29–30: Bodenfließe aus der Gozzoburg in Krems (vor 1270) mit Umzeichnung.

(29) (30)
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Abb. 31–32: Spielstein mit Einhorndarstellung (Köln?, Anfang 13. Jh., Elfenbein) (31)51; Aquamanile 

in Form eines Einhorns (Nürnberg, ca. 1425/50, Kupfer) (32).

Brandham typ ii: der Baum des Lebens – Lebensbaum

die deutung und korrekte ansprache des motivs von typ ii gestaltet sich 
hingegen etwas schwieriger. vögel stellen schließlich ein häufiges motiv so-
wohl auf münzen als auch in allen übrigen kunstgattungen dar. die paarweise 
anordnung zweier vögel auf münzen tritt hingegen seltener auf. so wurde be-
reits der pfennigtyp aus friesach mit vergleichbarem motiv erwähnt (abb. 33), 
aus der münzstätte nürnberg52 stammt ebenfalls ein pfennig mit zwei vögeln 
seitlich eines nach oben dreigeteilten und nach unten gegabelten stabes (abb. 
34). als drittes beispiel sei auf einen pfennigtyp des frühen 12. Jahrhunderts aus 
der münzstätte neunkirchen53 verwiesen, der in detaillierterer Weise das motiv 
der beiden vögel aufgreift (36). mittig befindet sich ein kreuzstab, der auf einen 
ornamentalen zierrat (stilisierte florale elemente) gestellt ist.

auffallend sind die vergleichsweise zierlichen gebogenen hälse der beiden 
vögel, sowie deren länger hinabhängenden schwanzfedern, die in der hochmit-
telalterlichen kunst charakteristisch für die darstellung von pfauen sind. ein eng-
lisches bestiarium des 13. Jahrhunderts beschreibt den pfau, als einen von könig 
salomo aus fernen ländern mitgebrachten vogel, dessen federn die völker dar-
stellen, die von allen enden der erde zu Jesus christus strömen.54 darüber hi-

51 abb. 31 nach Goldschmidt 1923, taf. lviii/278.
52 er langer 1979, nr. 31.
53 cna b 30a.
54 barber 1999, 170 (ms bodley 764).

(31) (32)
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naus sind diese edlen vögel als symbol des ewigen lebens, solange sie nicht als 
zeichen des hochmuts und der eitelkeit gesehen werden, ein fester bestandteil 
von paradiesdarstellungen, wo sie meist paarweise um den brunnen lebendigen 
Wassers oder den lebensbaum platziert sind.55 der lebensbaum, ist ein motiv 
das seit der antike in vielen kulturen von indien und mesopotamien über den 
mittelmeerraum und in den germanischen sowie keltischen kulturen bis in den 
skandinavischen raum eine mystisch-spirituelle rolle einnimmt; mit seinen 
Wurzeln und den hochaufragenden Wipfeln verbindet er alle drei ebenen, jene 
der unterwelt, des irdischen und des himmels. vermutlich fand dieses motiv aus 
dem Osten herkommend seine verbreitung im mitteleuropäischen raum über den 
byzantinischen kulturkreis.

in der christlichen heilslehre handelt es sich dem alten testament entspre-
chend bei dem baum des lebens um jenen, der mit dem baum der erkenntnis 

55 schmidt – schmidt 2018, 94–96; lci 3, 411.

Abb. 33–36: Mzst. Friesach (33); Mzst. Nürnberg (34); Typ II Brandham (35); Mzst. Neunkirchen 

(36).

(33) (34)

(35)

(36) 
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von Gut und böse, von dessen früchten Gott adam und eva zu essen verboten 
hatte, im paradiesischen Garten steht.56 nach neutestamentlichem verständnis 
hat Jesus christus mit seinem kreuzestod und seiner auferstehung den tod 
bzw. die schlange, symbolhaft für den teufel, besiegt und somit die hoffnung 
auf ein ewiges leben im paradies neu erschlossen. Jesus christus gibt sich in der 
Gestalt der eucharistie versinnbildlicht als Quell ewigen lebens bzw. als frucht 
des lebensbaums dar. im neuen testament findet sich der lebensbaum in der 
Offenbarung des Johannes wieder: „Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom 
baum des lebens, der im paradies Gottes steht“ (Offb 2,7 eu) sowie „und er 
zeigte mir einen strom, das Wasser des lebens, klar wie kristall; er geht vom thron 
Gottes und des lammes aus. zwischen der straße der stadt und dem strom, hüben 
und drüben, steht ein baum des lebens. zwölfmal trägt er früchte, jeden monat 
gibt er seine frucht; und die blätter des baumes dienen zur heilung der völker“ 
(Off. 22,1–8 eu). vor dem hintergrund einer mittelalterlichen endzeitvorstellung 
bezieht sich das motiv des lebensbaums auf das zunächst verlorene und dann 
durch Jesu christus wiedergewonnene paradies bzw. auch auf Jesus christus, der 
sich in der eucharistie als brot des lebens hingibt.

häufig findet sich nun dieses motiv auf kapitellen, kirchenreliefs oder 
bodenmosaiken (abb. 39), wobei die darstellungsform des mittigen Objekts va-
riieren kann.57 so sitzen die beiden pfauen einmal auf floral verziertem rank- oder 
blattwerk, das vom baum des lebens ausgeht und laben sich an seinen blättern 
oder früchten. ebenso kann der baum auch aus einem kelchförmigen Gefäß 
(Kantharos) erwachsen (abb. 37). in einem weiteren beispiel tritt der baum auch 
als schlanke säule in erscheinung, aus der die vögel vom Quell ewigen lebens 
trinken (abb. 38); als relief auf chorschranken, als begrenzung zum altarraum 
hin, wird seine eucharistische symbolik noch deutlicher.

auch von alltäglichen Objekten sind diese motive bekannt. so tritt der 
lebensbaum, von dessen früchten die beiden pfauen naschen, ebenso wie das 
einhorn auf spielsteinen des 12. Jahrhunderts auf (abb. 40). eine weitere interes-
sante Objektgruppe sind früh- und hochmittelalterliche kämme aus elfenbein, die 
weit mehr als ein alltägliches pflegewerkzeug waren. aus dem islamischen oder by-
zantinischen raum importiert, müssen diese prachtvollen Objekte statussymbole 
des hohen adels oder klerus gewesen sein.58 die heute noch erhaltenen kämme 
stammen meist aus dem kirchlichen bereich, wo diese im rahmen spiritueller 
handlungen verwendung fanden – vielleicht sollte der pfau, in diesem speziellen 
fall, als sinnbild der eitelkeit eben auch vor dieser mahnen (abb. 41).

56 lci 1, 260–264.
57 lci 3, 409–411; zusätzlich kann der baum mit einem kreuz oder fallweise einem christogramm 

kombiniert werden.
58 vgl. cordez 2021, 102–131; saviello 2012, 49-65; schmidt 2010; swoboda 1972.
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Abb. 40–41: Spielstein mit Lebensbaum und Pfauen (Deutschland, 12. Jh., Elfenbein) (40); Kamm 

mit Pfauen, aus einem Kelch trinkend (Bamberg, Domschatz, 11./12. Jh., Elfenbein) (41).59

59 abb. 40–41 nach Goldschmidt 1923, taf. lvi/241, taf. li/156b.

Abb. 37–38: Byzantinisches Relief (Venedig, Basilica di San Marco, Südfassade, 6. Jh.?) (37); vene-

tianisch-byzantinisches Relief, Chorschranke (Torcello, Santa Maria Assunta, 11./12 Jh.) (38).

Abb. 39: Mosaikboden (Murano, Basilica di Santa Maria e Donato, 1140/41).

(37) (38)

(40) (41)
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Wie weit das motiv im mittelalterlichen europa verbreitung fand, zeigen die 
schläfengehänge der kiewer rus des 11./12. Jahrhunderts (abb. 42); dabei ist an-
zunehmen, dass die symbolik auch hierher über den byzantinischen raum ge-
langte. es verwundert nicht, dass sogar pilgerzeichen die lebensbaumdarstellung 
aufgriffen; über dem zentralen motiv eines gekrönten reiters nach rechts, finden 
sich die beiden pfauen seitlich eines baumes (abb. 43). für ein schmuckstück, das 
auf pilgerschaften getragen wurde, deren ziel die erlösung und damit verbundenes 
ewiges leben sein sollte, war dieses motiv thematisch passend gewählt.

letztlich findet sich das motiv ebenfalls auf bodenfließen des 13. Jahrhunderts 
wieder (abb. 44–45). zwar fehlt hier der mittige baum, doch steht der meist mit 

Abb. 42–43: Schläfenanhänger der Kiewer Rus (Kiew, 11./12. Jh., Cloisonné-Emaille) (42); 

Pilgerabzeichen (Italien?, 14. Jh., Blei und Wachs) (43).

(42) (43)

Abb. 44–45: Bodenfließe aus der Gozzoburg in Krems (vor 1270) mit Umzeichnung.

(44) (45)
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positiven eigenschaften behaftete pfau für das ewige leben und die eucharistie, 
sodass sich hinter den fliesenmotiven eine ähnliche symbolik vermuten lässt.60

zusammenfasend zeigt sich anhand dieses kurzen exkurses, dass unsere 
kenntnis des symbolgehalts mittelalterlicher münzmotive keinesfalls als befrie-
digend bezeichnet werden kann. ein blick auf andere kunstgattungen wie die 
buchmalerei, bodenfließen oder kirchenreliefs eröffnet uns diesen umfassenden 
und abwechslungsreichen bilderpool, aus dem auch die stempelschneider ihrer 
zeit immer wieder neue motive für die prägestempel von münzen bezogen.

um diese christlich-mythologischen bildinhalte entschlüsseln und verstehen zu 
können, bedarf es der genauen berücksichtigung sowohl mittelalterlicher als auch 
antiker Quellen. allerdings sei hier stets zur vorsicht vor überinterpretationen 
durch kunsthistorischen eifer geboten, denn nicht immer muss die ausdeutung 
eines motivs so eindeutig sein. die hier gebrachten deutungen sind stets als 
vorschläge zu verstehen, deren vielfalt doch immerhin aufzuzeigen vermag, wie 
bunt und lebendig die mittelalterliche Welt gewesen sein muss – vergleichende 
und interdisziplinäre ansätze erlauben uns die hinter den verschiedensten 
münzbildern befindliche vorstellungswelt des mittelalterlichen menschen zu-
mindest ansatzweise zu erahnen.

zum mittelalterlichen Münzgeldumlauf im raum des heutigen oberösterreich

der fund von brandham reiht sich in eine serie von münzfunden, die einblick in 
den mittelalterlichen Geldumlauf im raum des heutigen Oberösterreich liefern 
und bestätigt dabei das vorherrschende bild des hier zum einsatz kommenden 
alltagsgeldes. um dafür einen entsprechenden aktuellen überblick geben zu 
können, wird im folgenden das oberösterreichische münzfundaufkommen vom 
12. bis zum ende des 13. Jahrhunderts in knapper form skizziert.61 bernhard 
koch war es, der sich zuletzt mit einem Gesamtbild der Währungsgeographie 
österreichs auseinandergesetzt hat62 – neue funde können seine untersuchungen 
bestätigen und ergänzen.

zunächst gilt es sich im Wesentlichen mit den historischen herrschaftsgebieten 
und politischen verhältnissen des 12. und 13. Jahrhunderts im Gebiet des heutigen 
Oberösterreichs vertraut zu machen. bereits seit dem 10./11. Jahrhundert hatten 
die babenbergischen markgrafen ihren machtbereich, aus dem raum krems 

60 bajc 2013, 65–66.
61 aus dem zeitraum 1100 bis 1300 werden die bekannten schatz- und einzelfunde sowie die dokumen-

tierten sonderkomplexe aus kirchen behandelt. die daten stammen aus einer abfrage der österrei-
chischen funddatenbank des instituts für numismatik und Geldgeschichte der universität Wien 
(fk/inG).

62 koch 1953, 43–49; koch 1955, 48–54; koch 1959, 58–72; koch 1983, 44–54.
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kommend, auf das östliche mühlviertel und teils auch bis nördlich des hausruck 
ausgedehnt.63 das traunviertel und das östliche hausruckviertel gehörten da-
mals hingegen zur südöstlich gelegenen steiermark, wo die traungauer seit 1056 
als markgrafen eingesetzt waren.64 beide markgrafschaften unterstanden bis zu 
ihrer erhebung zum herzogtum (österreich 1156, steiermark 1180) nominell dem 
herzogtum bayern. nach dem tod des letzten traungauers Otakar iv. (1163–1192) 
kam die steiermark und somit auch das traun- sowie das östliche hausruckviertel 
an das herzogtum österreich, wie in der Georgenberger handfeste von 1186 ge-
regelt.65 erst mit dem frieden von Ofen 1254 wurden der traungau und mit ihm 
die stadt enns unter könig Ottokar ii. přemysl von der steiermark getrennt und 
zum herzogtum österreich gehörenden fürstentum ob der enns erhoben66 – 
jenes Gebiet, aus dem sich das heutige bundesland Oberösterreich entwickeln 
sollte. enns war nun also nicht mehr steierisch, sondern gehörte zum herzogtum 
österreich. ab diesem zeitpunkt sind die ennser prägungen streng genommen 
nicht mehr als steierisch zu bezeichnen. Währungstechnisch findet das unter 
anderem auch seine relevanz darin, dass etwa ab der mitte des 13. Jahrhunderts 
Wien, Wiener neustadt und auch enns, als münzstätten des österreichischen 
Währungsraumes tätig waren und die Gepräge aller drei Werkstätten als Wiener 
pfennig bezeichnet bzw. benannt werden.67 

das westliche mühlviertel zählte hingegen zum östlichen teil der Grafschaft 
im ilzgau, die schon ende des 12. Jahrhunderts von einzelnen passauer besitzungen 
durchsetzt war.68 erst 1217 erhielten die passauer bischöfe die Grafschaftsrechte 
über den ilzgau als fahnenlehen, was für das bistum einen erheblichen 
territorialausbau bedeutete; ab diesem zeitpunkt war jenes Gebiet als passauisch 
zu bezeichnen.69 innviertel und teile des hausruckviertels waren im mittelalter 
noch bayerisch; erst mit dem ende des bayerischen erbfolgekrieges 1779 kamen 
auch diese Gebiete an österreich.70 das sind jene historischen entwicklungen, die 
es bei einer analyse oberösterreichischer funde zu berücksichtigen gilt.

63 Weltin 1986, 58; koch 1959, 60; vgl. dazu dopsch – brunner – Weltin 1999, 234–235 
(karte).

64 Weltin 1983, 30.
65 Weltin 1983, 32–36.
66 Weltin 1983, 42–46.
67 koch 1983, 44.
68 zum ilzgau s. von knorring 2010.
69 Wurster 1996, 21 (4.5.); koch 1955, 48.
70 heilingsetzer 1983, 81–83.
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Münzfundanalyse

als Grundlage für die folgende münzfundanalyse diente der katalog der öster-
reichischen funde des mittelalters und der neuzeit des instituts für numismatik 
und Geldgeschichte der universität Wien (fk/inG).71 die fundauswertung be-
schränkt sich hierbei ausschließlich

auf das Gebiet des heutigen bundeslands Oberösterreich. im anhang folgen 
die fundkarten mit kartenkommentar und der fundkatalog der relevanten 
münzfunde mit einer verbergungszeit von 1100 bis 1300, der schatz- und ein-
zelfunde sowie sonderkomplexe (kirchenfunde) klar trennt.72

Je nach umfang und art der deponierung können münzfunde in drei kate-
gorien eingeteilt werden. schatz- bzw. hortfunde sind gezielte deponierungen 
mehrerer münzen an einem Ort, die oft einen homogenen bestand bilden und 
meist in engerem zeitraum entstanden sind. bei einzelfunden handelt es sich 
hingegen um einzelne münzen, die vermutlich aus versehen in einer alltäg-
lichen situation verloren gegangen sind73 und bieten daher in kombination mit 
schatzfunden ein gutes, sich ergänzendes bild des regionalen Geldumlaufs einer 
bestimmten region. als letzte Gruppe sind die einzelfund- und sonderkomplexe 
zu erwähnen, die oft bei archäologischen Grabungen, ob auf einem Grundstück 
oder in einem Gebäude, als häufung von einzelfunden zum vorschein kommen – 
dazu zählen kirchen-, Grab- und Weihefunde; anders als bei schatzfunden kann 
hier sowohl die zeitliche als auch räumliche zusammensetzung der fundmünzen 
weit streuen.

Ähnlich unterschiedlich wie die eigenheiten der jeweiligen fundkategorien ge-
staltet sich auch deren datierung. in schatzfunden geben in der regel die jüngsten 
münzen aufschluss über den zeitpunkt der verbergung. eine solche datierung 
gestaltet sich bei einzelfunden hingegen schwieriger. abnutzungsgrad oder ein 
archäologischer fundkontext vermögen bloß einen vagen hinweis auf die zeit 
der deponierung zu liefern. nur mittels einer fundanalyse, wie lange der betref-
fende typ der einzelfundmünze in schatzfunden nachzuweisen ist, lässt sich dieser 
zeitliche rahmen etwas genauer eingrenzen. folglich bieten einzelfunde sowie 
einzelfundkomplexe keine klare aussage über den zeitpunkt der verbergung. 
diese eigenheiten der jeweiligen fundkategorien sind stets zu berücksichtigen, 
weshalb in der folgenden analyse schatz- und einzelfunde sowie sonderkomplexe 
voneinander getrennt behandelt werden.

71 für die nutzung sei agnes aspetsberger (khm Wien, münzkabinett) recht herzlich gedankt.  ht-
tps://numismatik.univie.ac.at/forschung/forschungsprojekte/datenbank-der-muenzfunde-des-mit-
telalters-und-der-neuzeit-in-oesterreich-fking/

72 schatzfunde: kat.-nr. 1–19; kirchenfunde: a–f; einzelfund-/komplexe: kat.-nr. 20–52.
73 rituelle deponierungen können in manchen fällen nicht ausgeschlossen werden.
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für die münzfundanalyse wurde die zeitspanne von 1100 bis 1300 ausgewertet, 
aus der für den oberösterreichischen raum insgesamt 19 schatzfunde bekannt sind. 
diese lassen sich nach Jahrhunderthälften einteilen und im folgenden abschnitt 
differenzierter betrachten (Grafik 1). es kommen sechs kirchenfunde sowie 33 
einzelfunde bzw. einzelfundkomplexe hinzu.

12. Jh. 13. Jh.

1. Hälfte 2. Hälfte 1. Hälfte 2. Hälfte Gesamt Kirchenfunde Einzelfundkomplexe

Gesamt 5 14 19 + 6 33

Schatz 0 5 3 11

Grafik 1: Oberösterreichische Schatzfunde nach Jahrhunderthälften sowie Kirchen- und 

Einzelfundkomplexe.

schatzfunde

aus dem 12. Jahrhundert sind insgesamt nur fünf schatzfunde bekannt, die 
zeitlich recht spät, erst im letzten viertel des 12. Jahrhunderts, einsetzen. der 
früheste fund stammt aus spielberg (fd.-nr. 1) aus der zeit um 1170/80 und 
enthielt vier kölner pfennige aus der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts. erst 
der fund von meitschenhof (fd.-nr. 2) um 1175/78 setzt sich aus heimischen 
münzen zusammen; die hauptmasse bestand aus ennser Geprägen der steieri-
schen Otakare, einige kremser pfennige waren auch vertreten. nicht vollständig 
erfasst ist der fund von hart (fd.-nr. 3) der mit ca. 1190 datiert wird; die fünf 
bekannten Gepräge stammen aus der münzstätte enns. etwa zur selben zeit dürfte 
der fund von neundling (fd.-nr. 4) verborgen worden sein, der acht passauer 
pfennige enthielt. mit dem etwa 1400 münzen zählenden fund von fraham (um 
1190/1200) (fd.-nr. 5) schließt das 12. Jahrhundert. darin waren neben Geprägen 
der steierischen münzstätten enns und fischau auch jene aus krems, salzburg und 
friesach vertreten; die bayerischen Gepräge stammen aus passau, regensburg und 
nürnberg.

im 12. Jahrhundert setzen sich die oberösterreichischen fundmünzen also noch 
zu einem großen teil aus heimischen Geprägen zusammen, bayerisches Geld findet 
allerdings auch schon seinen Weg in diesen raum. das setzt sich im 13. Jahrhundert 
in verstärkter Weise fort, darüber hinaus nimmt die zahl an fundvorkommen 
sowie deren umfang zu. für die erste hälfte des 13. Jahrhunderts sind drei und 
für die zweite hälfte elf schatzfundvorkommen verzeichnet. aus ranshofen 
(fd.-nr. 6) stammen drei regensburger pfennige aus der zeit um 1230/40. der 
schatzfund von stierberg (um 1235/40) (fd.-nr. 7) enthielt Großteils passauer 
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pfennige, prägungen aus regensburg sowie Wien waren auch vertreten. der 
fund von moosham (um 1240/46) (fd.-nr. 8) enthielt österreichisch-steierische 
Gepräge der münzstätten Wien und enns; die bayerischen münzen stammen aus 
regensburg und passau, zusätzlich waren auch einige prägungen aus salzburg 
sowie dem raum kärnten-krain beigemischt.

aus der zeit um 1250/60 stammen zwei weitere fundvorkommen: altenfelden 
(fd.-nr. 9) umfasste bis auf ein passauer Gepräge ausschließlich Wiener pfennige; 
im fund von niederranna (fd.-nr. 10) setzte sich die hauptmenge aus bayeri-
schen, fränkischen sowie passauer pfennigen zusammen, die österreichischen 
prägungen machten hingegen nur ein viertel aus. aus inzell (fd.-nr. 11) aus der 
zeit um 1270/80 stammt ein fund von etwa 30 böhmischen und meißnischen 
brakteaten, ein beleg für das vordringen weiterer ausländischer münzsorten nach 
Oberösterreich. der schatzfund von fuchsenhof (fd.-nr. 12), verborgen um 1275, 
zählt mit über 7000 münzen, barren sowie schmuckobjekten wohl zu den umfang-
reichsten mittelalterlichen(?) funden Oberösterreichs, er nimmt allerdings auch 
eine gewisse sonderstellung ein. neben der hauptmasse, die sich aus mehreren 
tausend österreichischen Geprägen zusammensetzte, waren in geringerer menge 
auch münzen aus bayern, franken, schwaben sowie dem lothringisch-elsässischen 
raum, aber auch prägungen aus ungarn, böhmen, frankreich, england, italien 
und sogar Jerusalem enthalten; ebenso mischten sich einige wenige antike denare 
unter die fundmasse. hinzu kommen abschnitte von münzen, münzpäckchen 
und barren, aber auch sowohl fertige als auch halbfertige spangen, fibeln, ringe, 
anhänger und rohmaterialien zur schmuckherstellung. Gerade diese untypische 
vergesellschaftung so vieler unterschiedlicher münzsorten zusätzlich mit den 
edelmetallobjekten legt nahe, dass es sich hierbei wohl um ein depot aufgelesenen 
altmaterials/-metalls handelt, das für eine veräußerung im edelmetallhandel oder 
zum einschmelzen bestimmt war.74 insofern liegt damit kein fund im klassischen 
sinne vor, der aussagen zum historischen münzgeldumlauf zulässt. aus braunau 
(fd.-nr. 13) stammt ein weiteres fundvorkommen, das allerdings nicht zur Gänze 
erfasst werden konnte; neben einem Wiener pfennig datieren die beiden passauer 
pfennige den fund vermutlich in die zeit um 1280. ein weiterer münzschatz ös-
terreichischer und passauer(-salzburger?) Gepräge wurde in thalheim bei Wels 
(fd.-nr. 14) entdeckt, der um 1280/84 verborgen worden sein dürfte. an dieser 
stelle fügt sich der neue fund von brandham (fd.-nr. 15) aus der zeit um 1280/90 
ein. zeitlich an diesen schließt der fund von engelhartszell (um 1285) (fd.-nr. 
16) an, der sich aus Wiener und passauer pfennigen zusammensetzte. der fund 
von hohenstein (fd.-nr. 17) datiert in die zeit um 1290/1300 und setzte sich aus 
österreichischen prägungen der münzstätten Wien, Wiener neustadt und enns 

74 prokisch – kühtreiber 2004, 857–858.
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sowie einem händlein-heller aus der münzstätte schwäbisch hall zusammen; als 
beifunde waren auch zwei ringe und eine silberschnalle enthalten. aus derselben 
zeit stammt der fund von eferding (um 1290/1300) (fd.-nr. 18), der sich aus einer 
größeren menge salzburger sowie passauer pfennige der zweiten hälfte des 13. 
Jahrhunderts zusammensetzte. zum letzten fund, jenem aus saming (fd.-nr. 19) 
kann nichts näheres gesagt werden, als dass er wohl in die zweite hälfte des 13. 
Jahrhunderts zu legen ist und ausschließlich passauer pfennige enthielt.

folgendes bild lässt sich daher aus diesem straffen überblick zu den 
schatzfunden ableiten: 

die funde setzen mit dem letzten viertel des 12. Jahrhunderts erst recht spät 
ein und konzentrieren sich in dieser zeit auf das mühl- bzw. das nordöstliche 
traunviertel; das deckt sich im Osten mit dem Gebiet des herzogtums österreich 
sowie der steiermark; das westliche mühlviertel gehörte in dieser zeit zu bayern, 
wo auch mit starkem einfluss passaus zu rechnen ist. das in den schatzfunden 
auftretende Geld setzt sich zu dieser zeit aus vorwiegend heimischen prägungen 
der münzstätten enns, krems und fischau zusammen. bayerische, passauer und 
salzburger pfennige dringen erst im letzten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts – 
vorwiegend mit dem fund von fraham – nach Oberösterreich; der fund von 
neundling (fd.-nr. 4) setzte sich zwar nur aus passauer prägungen zusammen. 
bemerkenswert ist der fund von spielberg (fd.-nr. 4), bei dem nicht mit sicherheit 
gesagt werden kann, ob er vollständig geborgen worden ist. die fundstücke 
könnten als beleg für den umlauf kölner denare entlang der donau angesehen 
werden, für den es aus dem ungarischen raum deutlich mehr nachweise gibt.

mit dem 13. Jahrhundert ist ein vermehrtes auftreten bayerischer, passauer und 
salzburger prägungen zu verzeichnen. der Großteil der funde liegt nach wie vor 
im raum mühl- und traunviertel bzw. vereinzelt auch im hausruckviertel. die 
funde aus dem inn- bzw. dem westlichen mühlviertel sind im mittelalter eigent-
lich als bayerische inlandsfunde zu betrachten (fd.-nr. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16 und 
19). zwar besteht die hauptmenge der fundmünzen aus heimischen Geprägen, 
gleichzeitig sind aber auch bayerische münzen und besonders der passauer pfennig 
in bedeutenden mengen vorhanden; seltener ist der salzburger pfennig zu finden. 
spürbar wirkt sich das einsetzen der Wiener münzstätte ab den späten 1180er 
Jahren aus, da deren prägungen ab dem ersten drittel des 13. Jahrhunderts fester 
bestandteil in den oberösterreichischen funden werden. vereinzelt dringen auch 
böhmische sowie meißnische münzen von norden und friesacher pfennige von 
süden nach Oberösterreich ein. 
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Kirchenfunde

unter den verschiedenen fundarten nehmen kirchenfunde eine sonderstellung 
ein.75 es handelt sich dabei meist um zufällig verlorengegangene münzen, die 
während des Gottesdienstes bei der kollekte neben den klingelbeutel oder im 
zuge eines kirchenbesuchs neben den Opferstock gefallen sind. bei bauten mit 
holzböden verschwanden die münzen dann zwischen deren ritzen und blieben 
für die nachwelt erhalten.76 so war es möglich, dass sich unter dem fußboden 
einer kirche münzen aus einem langen zeitraum, oftmals mehrerer Jahrhunderte, 
ansammelten. auch wenn bei diesen verlustfunden von einer negativauswahl – 
d.h. kleine, nicht mehr gültige, minderwertige oder ausländische münzen, die vor-
nehmlich gespendet wurden – ausgegangen werden kann, so spiegeln sie dennoch 
einen aspekt des historischen Geldumlauf wider.77 

für das heutige Oberösterreich sind insgesamt 36 fundkomplexe erfasst, die 
im kirchlichen bereich gefunden wurden; fünf funde sind davon von besonderem 
interesse, da die verlustmünzen bis in das 12. und 13. Jahrhundert zurückreichen.78

aus dem bauschutt der hl. Ägydi-kirche in hohenstein (fd.-nr. c) stammen 
ein halbierter und ein ganzer dünnpfennig aus dem österreichisch-steierischen 
raum des 12. Jahrhunderts. in der Georgenberg kirche in micheldorf (fd.-nr. 
e) kamen im chor-bereich zwei steierische pfennige des 12. Jahrhunderts ans 
tageslicht. in der kaplaneikirche in kirchberg bei kremsmünster (fd.-nr. d) 
fanden sich ein friesacher pfennig aus der mitte des 12. Jhs. sowie je ein pfennig 
aus passau und Wiener neustadt aus der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts und 
zwei Wiener pfennige aus der 2. hälfte des 13. Jahrhunderts. aus der aspacher 
pfarrkirche mariä himmelfahrt (kat.-nr. a) stammt ein salzburger pfennig der 
mzst. laufen aus dem frühen 12. Jahrhundert; hinzu kommen zwei Wiener und 
zwei bayerische pfennige des 13. Jahrhunderts sowie sieben passauer pfennige (um 
1250).

in der pfarrkirche hll. petrus und paulus in Waldneukirchen (fd.-nr. f) 
wurden bei den installationsarbeiten für eine heizung unter anderem zwei österrei-
chische und ein bayerischer pfennig des 13. Jahrhunderts gefunden. bei Grabungen 
in der ennser laurentiuskirche bzw. lorcher basilika (fd.-nr. b) konnten vier 
mittelalterliche münzen geborgen werden, je ein ennser pfennig des 12. und einer 

75 eine grundlegende arbeit zu den münzfunden in österreichischen kirchen legt carolin merz vor 
(merz 2019).

76 merz 2019, 5.
77 Gullbekk 2012, 227; zäch 1992, 147 (Gerade einzelfunde sind von enormer bedeutung, da es 

sich meist um verlustmünzen handelt; somit sind sie meist von alltäglicherem charakter als schatz-
hortungen, deren deponierungsumstände sowie selektionskriterien weitgehend unbekannt sind).

78 für die anaylse wurden auch schatz- und Grabfunde im kirchlichen bereich sowie bauopfer und 
Grundstein- bzw. turmkugeldepots berücksichtigt, allerdings liegen für das mittelalter keine weite-
ren relevanten ergebnisse vor.  
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des 13. Jahrhunderts, sowie ein passauer pfennig (vor 1250); zusätzlich fand sich 
auch eine italienische münze aus verona (denaro scodellato) des späten 13. oder 
schon 14. Jahrhunderts. 

im vergleich mit den schatzfunden zeigen die kirchenfunde ein recht stim-
miges bild. fünf der sechs relevanten kirchenfunde befinden sich im traun- 
bzw. im südöstlichen mühlviertel, also im raum der historischen steiermark, 
bzw. der markgrafschaft und dem späteren herzogtum österreich. hier setzt 
sich das fundmaterial weitgehend aus österreichisch-steierischen Geprägen des 
sowohl 12. als auch 13. Jahrhunderts (fd.-nr. b, c, d, e, f) zusammen; die ös-
terreichisch-steirischen münzen sind in diesem Gebiet als „landeswährung“ zu 
verstehen. vereinzelt mischen sich auch bayerische oder passauer pfennige hinzu 
(fd.-nr. b, d, f), aber auch ein friesacher pfennig (fd.-nr. d) bzw. veroneser 
denar (fd.-nr. b) sind zu finden.

ein gänzlich anderes bild zeigt sich in der pfarrkirche mariä himmelfahrt 
in aspach (fd.-nr. a). das auftreten von bayrischen und passauer prägungen 
in diesem Gebiet, das im mittelalter zu bayern zu rechnen ist, war allerdings zu 
erwarten. hinzu kommt ein salzburger pfennigs des frühen 12. Jahrhundert, die in 
funden sonst nur recht selten vorkommen. steierische Gepräge sind hier hingegen 
nicht vertreten, dafür ist allerdings das vordringen des Wiener pfennigs bis in den 
bayerischen raum durch mehrere exemplare im fundmaterial belegt.

ein weiteres phänomen sind die ausländischen bzw. dem steierischen 
Währungsraum fremden münzsorten, wie der veroneser denar oder der 
friesacher pfennig. vermutlich fanden diese ihren Weg über die alpen in den 
steierischen raum, mit reisenden, händlern oder pilgern aus italien bzw. kärnten. 
der veroneser könnte hier als beispiel für eine negativauswahl (spende fremder 
münzen beim der kollekte oder für den Opferstock), die dann verloren ging, ver-
standen werden.

einzelfund-/Komplexe

Wie bereits erwähnt, lässt sich bei den einzelfunden nur der zeitpunkt der 
entstehung bestimmen, bei dem es sich um einen terminus post quem han-
delt, auf den eine schwer bestimmbare zeitspanne bis zur verbergung folgt. 
nichtsdestotrotz liefert die erfassung von einzelfunden und sonderkomplexen 
einen wesentlichen beitrag zur rekonstruktion des historischen Geldumlaufs einer 
bestimmen region.

aus Oberösterreich sind einige einzelfundkomplexe mit münzen des 12. 
Jahrhunderts bekannt. bei dem ältesten fundstück dieser epoche handelt es sich 
um einen mainzer pfennig bischof ruthards (1089–1109), der in Wels (fd.-nr. 47) 
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gefunden wurde; es lässt sich nicht eindeutig bestimmen, ob dieser pfennig noch 
im 11. oder schon im 12. Jahrhundert geprägt worden ist. vermutlich dürfte das 
mainzer stück aber erst einige Jahre nach seiner ausprägung in den donauländi-
schen boden gelangt sein, weshalb es wohl zu den frühesten oberösterreichischen 
fundmünzen des 12. Jahrhunderts gezählt werden kann.

die übrigen aus dem 12. Jahrhundert stammenden münzen, die in einzel-/
fundkomplexen enthalten waren, setzen sich weitgehend aus heimischen Geprägen 
zusammen. in enns wurden dabei drei pfennige mgf. Otakars iii. (1129–1164) 
(fd.-nr. 23–25) sowie zwei frühe kremser prägungen (fd.-nr. 21–22) aus der zeit 
um 1140 gefunden. Weitere ennser pfennige aus der zeit um 1150/60 stammen 
aus st. thomas am blasenstein (fd.-nr. 43), Weinberg bei prambachkirchen 
(fd.-nr. 44), Wels (fd.-nr. 46) sowie mauthausen (fd-nr. 39); aus mauthausen 
stammt ebenfalls ein früher herzoglicher pfennig aus der münzstätte friesach (um 
1125/30–1135). zwei kremser pfennige, je ein früher und ein späterer, stammen aus 
altaist (fd.-nr. 20) sowie micheldorf (fd.-nr. 40). in der ruine Winzberg bei 
kirchberg (fd.-nr. 36) kam eine ungarische kupfermünze belas iii. (1172–1196) 
ans tageslicht.79

bei den münzen des 13. Jahrhunderts handelt es sich weitgehend um pfennige 
des herzogtums österreich und der steiermark (mzst. Wien, Wr. neustadt, enns). 
allein aus enns stammen wieder sieben funde österreichisch-steierischer Gepräge 
aus der zeit von leopold vi. (1198–1230) bis Ottokar ii. von böhmen (1251–1276) 
(fd.-nr. 26–32). Weitere österreichisch-steierische pfennige, die auch in diese zeit 
fallen, wurden in linz (fd.-nr. 37), mittermicheldorf (fd.-nr. 41) und Weinzierl, 
im bereich der ruine mitterberg (fd.-nr. 45) gefunden. bei dem fund von linz 
(promenade) (fd.-nr. 38) handelt es sich wieder um einen problemfall, bei dem 
keine eindeutige münzstättenzuweisung nach salzburg oder passau möglich ist; 
bei der fundmünze aus stadl-paura (fd.-nr. 42) dürfte es sich vermutlich aber um 
einen salzburger pfennig handeln. ein bayerischer pfennig des 13. Jahrhunderts 
wurde in traunkirchen (fd.-nr. 35) gefunden. in hasepfaffing (fd.-nr. 34) kam ein 
florentiner Goldgulden des frühen 13. Jahrhunderts ans tageslicht. der südlichste 
fund stammt aus hallstatt (fd.-nr. 33), wo zwei friesacher pfennige aus der mzst. 
pettau gefunden wurden. abschließend sind noch fünf Welser fundkomplexe 
(fd.-nr. 48–52) zu nennen, für die keine eindeutigeren beschreibungen vorliegen, 
als dass es sich um spätmittelalterliche pfennige des 13./14. Jahrhunderts handle; 
diese fundkomplexe konnten nicht in die münzfundanalyse aufgenommen 
werden.

79 eine ungarische kupferprägung belas iii. (1172–1196) (huszár 1979, nr. 72) wurde 1994 auch am 
fuße des thurnhamerbergs (ehem. burgstall?) (mG micheldorf in Oberösterreich, pb kirchdorf 
an der krems) gefunden (mündliche mitteilung von b. prokisch; nicht mehr in den fundkatalog 
aufgenommen).
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die einzelfundkomplexe fügen sich in das mittlerweile gewonnene bild und 
bestätigen dieses. es ist wieder der donauraum (raum donau-enns) im östlichen 
mühl- und nördlichen traunviertel, wo sich die fundvorkommen häufen; vor 
allem die österreichisch-steierischen prägungen nehmen hier eine dominierende 
stellung ein. bayrische, passauer und salzburger pfennige kommen zwar auch in 
den funden vor, bleiben allerdings in der minderheit.

zusammenfassung80

abschließend ergibt sich aus der analyse der schatzfunde sowie einzelfund- und 
sonderkomplexe aus kirchen ein recht klares bild des Geldumlaufs im oberös-
terreichischen raum des 12. und 13. Jahrhunderts. Wie eingangs erwähnt, gilt es 
dabei zu berücksichtigen, dass die markgrafschaft und das späterer herzogtum 
österreich weit bis in das östliche mühlviertel reichte (riedmark); darunter, also 
südlich der donau, fügte sich das Gebiet der steiermark an, deren nordwest-
liche ausläufer das traun- und das östliche hausruckviertel umfassten. die im 
Westen angrenzenden Gebiete waren im mittelalter bayerisch, wobei das westliche 
mühlviertel ab 1217 zum bistum passau gehörte.

im 12. Jahrhundert sind es die heimischen Gepräge aus der otakarischen 
münzstätte in enns, die den steiermärkischen Geldumlauf dominierten und sich 
auch über die donau bis ins östliche mühlviertel ausdehnen. dort vermischten sie 
sich mit dem kremser pfennig, der auch im westlichen teil des babenbergischen 
herrschaftsbereichs umlief. Gerade die häufung früher steirischer und österreichi-
scher münzen in enns und dem angrenzenden raum verwundert keinesfalls, diente 
doch enns einerseits vermutlich schon ab den 1140er, spätestens ab den 1150er 
Jahren als münzstätte der steierischen markgrafen und war andererseits zu dieser 
zeit bereits ein wichtiger handelsplatz – die münzgeldwirtschaft ist zu dieser 
zeit noch ausgesprochen jung im österreichisch-steierischen raum.81 auffallend 
ist auch die häufung früher ennser und kremser pfennige im kirchlichen bereich, 
die auf einen schon alltäglichen Gebrauch von münzgeld schließen lässt. bislang 
war in der aktuellen forschung unter anderem auch die meinung vertreten, dass 
münzen in der anfangszeit einer Geldwirtschaft oft nur für spezielle zahlung 
verwendet worden seien.82 das auftreten von einzelfundmünzen, sogar halbierten 
exemplaren, des frühen und mittleren(?) 12. Jahrhunderts in kirchenräumen legt 

80 die auseinandersetzung mit der erwähnung von münzsorten in schriftlichen Quellen des mittelal-
ters würde dieses Gesamtbild erheblich abrunden. 

81 hylla – Winter 2017, 276–278; vgl. k atzinger 1996, 96–148.
82 für krems wird der prägebeginn mit 1130 und für enns mit 1140/50 angesetzt (hylla – Winter 

2017, 268–269, 276–277).
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die vermutung nahe, dass münzgeld den alltag womöglich stärker durchdrungen 
haben könnte als bisher angenommen. Weitere münzsorten wie der bayerische 
und passauer pfennig scheinen noch knapp vor dem Jahrhundertwechsel in 
den oberösterreichischen raum vorgedrungen zu sein, wobei die westlichsten 
fundvorkommen als bayerische bzw. passauer inlandsfunde zu bezeichnen sind.

im 13. Jahrhundert lässt sich ein gewisser Wandel im münzgeldumlauf erkennen. 
allem voran ist im donauraum eine generelle zunahme von münzfunden zu ver-
zeichnen, die vermutlich auf einen steigenden Geldumlauf und die intensivierte 
verwendung von münzen als zahlungsmittel im zuge des Warenaustauschs im 
bereich des donauhandels zurückzuführen ist; gleichzeitig deuten kirchen- und 
einzelfunde auf einen verstärkten Gebrauch von münzgeld im alltagsgeschehen, 
woran sich für einzelne regionen ein bereits höherer Grad der monetarisierung 
bemessen lässt. für das herzogtum steiermark bleiben die steierischen prägungen 
aus der münzstätte enns weiterhin als „landesmünze“ von bedeutung. allerdings 
breitet sich der Wiener pfennig seit der einrichtung der münzstätte Wien in den 
späten 1180er Jahren entlang der donauländischen handelswege bis nach passau 
aus und dringt damit auch in den bayerischen raum ein – der Wiener pfennig 
etabliert sich zu einer überregionalen und dominierenden Währung.

die passauer pfennige sind nun vermehrt im westlichen mühlviertel anzu-
treffen, jenes Gebiet, das ab 1217/20 ohnehin zum bistum passau zu zählen ist. 
insofern deckt der passauer pfennig im oberösterreichischen Geldumlauf im 
Wesentlichen die eigenen territorialgrenzen ab und breitete sich entlang der 
donau sowie südlich davon im steierischen raum aus. im 13. Jahrhundert kann 
der passauer neben dem Wiener pfennig als starke münzsorte bezeichnet werden, 
der im eigenen Währungsgebiet die dominierende münzsorte darstellt, über seine 
Grenzen hinaus allerdings nicht an die bedeutung und reichweite des Wiener 
pfennigs herangereicht haben dürfte.

bayerische münzen spielten eine hingegen geringe rolle, sind aber kontinuier-
lich ab dem 13. Jahrhundert in den funden vertreten; sie beschränken sich weitge-
hend auf das westliche mühlviertel.

salzburger pfennige, ob aus der münzstätte laufen oder direkt aus salzburg, 
sind und bleiben eine seltenheit in den oberösterreichischen münzfunden.83 
tendenziell finden sich diese – wenn überhaupt – nur südlich der donau, an 
der Grenze vom traun- zum hausruckviertel.84 es scheint, als sei der salzburger 

83 selbst für das bundesland salzburg sind aus der zeit von 1100 bis 1300 nur 28 fundposten bekannt, 
von denen auch nur in acht funden salzburger prägungen des 12. und 13. Jahrhunderts enthalten wa-
ren; die hälfte davon stammt aus der stadt salzburg selbst – ein phänomen, das weiterer forschung 
bedarf.

84 zwar enthielt der fund von fuchsenhof (kat. nr. 12) nördlich der donau auch salzburger prägun-
gen, doch ist dieser hort aufgrund seines „altmetall“-charakters nicht für aussagen über den Geld-
umlauf heranzuziehen. 
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pfennig keinesfalls zum festen bestandteil des oberösterreichischen Geldumlaufs 
im 12. und schon gar nicht im 13. Jahrhundert zu rechnen, wie koch allerdings 
argumentiert.85 das umlaufgebiet des salzburger pfennigs wird erst durch die 
schriftliche Quellen, in denen er erwähnung findet, etwas fassbar. diese beziehen 
sich laut kochs ausführungen ausschließlich auf das salzburger kernland sowie 
den ostbayerischen raum, wo die salzburger landesmünze verbreitung fand.86

ausländische münzen, besonders aus dem raum südlich der alpen wie italien 
oder kärnten, sind in allen fundgattungen vertreten, nehmen allerdings keine 
wichtige rolle ein. immerhin ließen sich diese als argumente für einen existie-
renden überregionalen handel oder zumindest Geldfluss interpretieren, der jeden-
falls maßgeblich durch den in hasepfaffing gefundenen florentiner Goldgulden, 
als spätmittelalterliche überregionale handelsmünze, belegt werden kann.

zusammenfassend können daher kontaktzonen einzelner münzsorten bzw. 
Währungsräume recht eindeutig benannt werden; wenn gleich auch keine festen 
Grenzen zu ziehen sind. es handelt sich dabei um drei Währungsräume, die hier 
aufeinanderstoßen. das östliche mühlviertel sowie das nordöstliche traunviertel 
zählten im 12. und 13. Jahrhundert zum steierischen Währungsgebiet. 

nördlich daran grenzte der babenbergische Währungsraum mit dem kremser 
pfennig als hauptmünze, der sich westlich im donauraum und südlich in den 
raum um enns ausbreitete.

 ab dem 13. Jahrhundert, als krems bereits von der Wiener münzstätte ab-
gelöst worden war, war der Wiener pfennig auf dem vormarsch, der sich bis 
nach passau aber auch weiter bis in die nördliche steiermark ausbreitete. der 
westliche teil des mühlviertels, die sogenannte Grafschaft im ilzgau, gehört ab 
dem frühen 13. Jahrhundert zu passau, infolgedessen dieses Gebiet vorrangig zum 
Währungsraum des passauer pfennigs zu zählen ist, wo dieser auch die dominie-
rende münzsorte war. zur selben zeit kann für diesen raum auch ein vordringen 
des Wiener pfennigs beobachtet werden, dessen Währungsraum sich hier mit dem 
des passauers zu überschneiden begann.

abschließend soll noch die situation im westlichen hausruck- sowie dem 
innviertel kommentiert werden, gleichen diese beiden Gebiete auf der fundkarte 
doch einem weißen fleck. das fehlen von funden suggeriert für das 12. und 13. 
Jahrhundert einen nicht existenten Geldumlauf, ein zustand, der allerdings nur 
sehr schwer vorstellbar ist. immerhin belegt der kirchenfund aus der pfarrkirche 
mariä himmelfahrt in aspach eine alltägliche verwendung von münzgeld, die 

85 koch schreibt, dass sowohl der salzburger als auch der passauer pfennig den westlichen teil des lan-
des ob der enns / das südwestliche Oberösterreich in der 2. hälfte des 13. Jahrhunderts dominiert 
hätten (koch 1959, 59–60; koch 1983, 44); diese behauptung kann für das 14. Jh. zutreffen, als 
der Geldumlauf und die durchmischung von münzsorten weiter vorangeschritten waren, nicht al-
lerdings für das 13. Jh.

86 koch 1953, 46.
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– anders als es in der fundsituation niederschlag findet – auf einen doch regen 
Geldverkehr schließen lassen könnte. Womöglich ist diese leere auf der fundkarte 
mit einer unzureichenden meldung bzw. erfassung von funden zu erklären.

ergebnis

mit dem fund von brandham kam ein weiterer kleiner schatzfund ans tageslicht, 
der den aktuellen Wissenstand sowohl zu den darin enthaltenen münztypen als 
auch zur fundsituation des mittelalterlichen Oberösterreich bereichert. der als 
börsenfund zu bezeichnende fundposten enthielt zumindest zwei münztypen, die 
vermutlich in ingolstadt (typ i) und salzburg (typ ii) in der zweiten hälfte des 
13. Jahrhunderts geprägt worden sind. beide typen waren im süddeutschen sowie 
westösterreichischen Geldumlauf präsent. für den verbergungszeitpunkt werden 
die Jahre um 1280/90 angenommen.

der ikonographische exkurs machte deutlich, dass eine intensivere aus-
einandersetzung mit den münzmotiven des 13. Jahrhunderts durchaus lohnend 
ist. beide motive, einhorn und lebensbaum, sind von christlich-mythologi-
schem symbolgehalt, der erst unter berücksichtigung verschiedener Quellen und 
vergleiche zu angrenzenden kunstgattungen, entschlüsselt werden kann. es wäre 
daher wünschenswert, solche vergleichenden analysen im größeren rahmen an-
zusetzen, um zumindest im ansatz ein verständnis für die bildinhalte mittelal-
terlicher münzen zu schaffen. 

die abschließende münzfundanalyse lieferte ein klares bild des Geldumlaufs 
im oberösterreichischen raum des 12. und 13. Jahrhunderts. so wie hier auch drei 
herrschaftsgebiete aneinandergrenzten (mgft./hzgt. österreich und steiermark, 
btm. passau und hzgt. bayern), stießen hier ebenso drei Währungsgebiete aufein-
ander. im 12. Jahrhundert wurde der steierische raum um enns noch von den heimi-
schen ennser prägungen sowie dem babenbergischen kremser pfennig  dominiert. 
mit dem 13. Jahrhundert etablierte sich zusätzlich der passauer pfennig im westli-
chen mühlviertel und entlang der donau. ab dem frühen 13. Jahrhundert war es 
dann der Wiener pfennig, der sich über weite teile des heutigen Oberösterreich 
ausbreitete und entlang der donau eine bis in den bayerischen sowie passauer 
raum dominierende stellung einnahm.

abschließend muss festgehalten werden, dass die korrekte meldung von 
münzfunden, und mögen sie noch so gering erscheinen, für die sowohl kultur- 
als auch wirtschaftshistorische aufarbeitung einzelner regionen unverzichtbar 
ist – nur durch das zusammenspiel sowie die berücksichtigung vieler kleiner 
informationssets aus den unterschiedlichsten teildisziplinen lässt sich ein wissen-
schaftlicher diskurs mit produktivem Output erreichen.
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Kartenkommentar

die nummerierung und beschriftung der in den karten markierten funde ent-
spricht jener im fundkatalog. hat eine fundmarkierung eine nummernabfolge 
(von–bis), so überlagern sich in diesem fall in der karte mehrere funde, die 
über die kartenunterschrift oder mittels fundkatalog aufgeschlüsselt werden 
können. funde, die aus einem kirchenfund stammen, sind in der karte sowie im 
fundkatalog unter dem entsprechenden buchstaben a–f zusammengefasst. 

zur kartenlegende: kreise symbolisieren die fundvorkommen. karte 1 zeigt 
die schatzfundvorkommen, karte 2 bildet kirchen- und einzelfundkomplexe ge-
meinsam ab; dabei sind die kirchenfunde mit größeren kreisen eingezeichnet 
worden, um auch unter den einzelfunden noch erkennbar zu sein. die farblichen 
markierungen geben an, welche münzsorten im entsprechenden fund enthalten 
waren bzw. an den entsprechenden fundorten vorkamen; der fundumfang wurde 
nicht berücksichtigt, da der fokus rein auf der verbreitung der münzsorten lag.

rot steht für münzen aus der markgrafschaft bzw. dem späteren herzogtum 
österreich und umfasst die münzstätten krems, Wien, Wiener neustadt und ab 
1254 auch enns. Grün markiert münzen aus der markgrafschaft bzw. dem spä-
teren herzogtum steiermark, sie umfasst die münzstätten enns (bis 1254, ab 
dann rot gefärbt, da österreichisch) und fischau. münzen aus salzburg sind gelb 
eingezeichnet, passauer hingegen weiß. blau steht für die bayerischen und frän-
kischen pfennige im allgemeinen; hier sind münzen aus regensburg, ingolstadt, 
nürnberg etc. zusammengefasst. ausländische münzen wie aus italien, aber auch 
dem friesacher Währungsraum sind schwarz markiert.
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Fundkarten

Karte 1 (schatzfunde 1100–1300)

1 Spielberg 11 Inzell
2 Meitschenhof 12 Fuchsenhof
3 Hart 13 Braunau
4 Neundling 14 Thalheim
5 Fraham 15 Brandham
6 Ranshofen 16 Engelhartszell
7 Stierberg 17 Hohenstein
8 Moosham 18 Eferding
9 Altenfelden 19 Saming
10 Niederranna
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Karte 2 (einzelfund-/Komplexe und Kirchenfunde)

20 Altaist A Aspach
21–32 Enns B Enns
33 Hallstadt C Hohenstein
34 Hasepfaffing D Kirchberg
35 Traunkirchen E Micheldorf
36 Kirchberg ob der Donau F Waldneukirchen
37–38 Linz
39 Mauthausen
40 Micheldorf
41 Mittermicheldorf
42 Stadl-Paura
43 St. Thomas am Blasenstein
44 Weinberg
45 Weinzierl
46–47 Wels
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Fundkatalog87

schatzfunde aus oberösterreich
chronologische Gliederung (1–19).

12. Jh.
1. spielberg (OG langenstein an der donau, pb perg)
1941 / um 1170/80
4 ex. erfasst (Gesamtzahl unbekannt): kölner pfennige 2. hälfte 13. Jh., ebtm. 
köln (2), Gft. sayn (2).
Quelle/literatur: fk/inG 101418.

2. meitschenhof (sG pregarten, pb freistadt)
1974 und 1984 / um 1175/78
179 ex. (+ 21 ex. nicht ausgewertet): mgft. steiermark, mzst. enns, cna b 25 
(174), cna b 77 (2); mgft. und hzgt. österreich, mzst. krems, cna b 23 (1), 
cna b24 (2).
Quelle/literatur: fk/inG 101250.

3. hart (OG hargelsberg, pb linz-land)
vor 1926 / ca. 1190/1210 
5 ex. erfasst (Gesamtzahl unbekannt): hzgt. österreich und steiermark, mzst. 
enns, cna b 104 (5).
Quelle/literatur: fk/inG 102715.

4. neundling (mG altenfelden, pb rohrbach)
1975 / um 1190
8 ex.: btm. passau, kellner 16 (8).
Quelle/literatur: fk/inG 103590.

5. fraham (sG fraham, pb eferding)
2006 / um 1190/1200
1394 ex. + kleinfragmente: mgft./hzgt. österreich und steiermark, mzst. krems 
(158), mzst. enns (156), mzst. fischau (64); österr.-steier. raum (60); ebtm. 
salzburg, mzst. laufen oder salzburg (22), mzst. salzburg (8), mzst. laufen (6), 
mzst. friesach (1); btm. passau (288); bayern, mzst. regensburg (114), mzst. 

87 die verweise eines jeden fundeintrags beschränken sich ausschließlich auf die fundnummer im fk/
inG (https://numismatik.univie.ac.at/forschung/forschungsprojekte/datenbank-der-muenzfunde 
des-mittelalters-und-der-neuzeit-in-oesterreich-fking/).
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nürnberg (3); bayerischer raum (514).
Quellen/literatur: fk/inG 102034.

13. Jh.
6. ranshofen (sG braunau, pb braunau)
vor 1879 / um 1230/40
3 ex. erfasst (Gesamtzahl unbekannt): regensburger pfennige, emmerig 224 (3).
Quelle/literatur: fk/inG 101843.

7. stierberg (mG peilstein im mühlviertel, pb rohrbach)
1873 / um 1235/40
ca. 800 ex. (18 ex. und 6 typen erfasst): btm. passau (4 typen) (16); hzgt. bayern, 
regensburg (1 typ); hzgt. österreich (1 typ). 
Quelle/literatur: fk/inG 101877.

8. moosham (OG Gschwandt, pb Gmunden)
1963 / um 1240/46
ca. 6000 ex. (2135 erfasst): hzgt. österreich, mzst. Wien, cna b 114 (36), 120 (1), 
123 (1), 131 (73), 132 (9), mzst. enns, b 119 (1), 137 (12), 146 (5), 147 (5), hälbling 
(1), hälbling verprägt (1), mzst. Wiener neustadt, b 139 (1), 140 (9); unbekannte 
ennser pfennige (2); unbestimmter süddeutscher pfennig (1); hzgt. kärnten-
steiermark-kain, mzst. friesach, cna ca 18 (2), 19 (2), hälbling 21 (1), mzst. st. 
veit, cna cb 18 (4), hälbling cb 18 (1), mzst. Windischgraz, cna ch 15 (2); 
ebtm. salzburg, cna a 40 (1), a 41 (12); btm. passau, kellner 16 (1), kellner 
23 (1), kellner 30 (3), kellner 31 (27); hzgt. bayern, mzst. regensburg, emmerig 
227 (4).
Quelle/literatur: fk/inG 101446.

9. altenfelden (mG altenfelden, pb rohrbach)
1889 / um 1250/60
271 oder 313 ex. erfasst (Gesamtzahl unbekannt): hzgt. österreich (270), davon 
mzst. Wien, cna b 160 (18); btm passau (1).
Quelle/literatur: fk/inG 101763.

10. niederranna (mG hofkirchen im mühlkreis, pb rohrbach)
1891 / um 1250/60
über 1000 ex. (615 erfasst): hzgt. bayern (219); btm. passau (196); hzgt. österreich 
(165); fränkischer raum (34); böhmen (1).
Quelle/literatur: fk/inG 101817.
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11. inzell (OG haibach ob der donau, pb eferding)
1939? / um 1270/80
30 ex.: 30 brakteaten Ottokars von böhmen und heinrichs des erlauchten von 
meißen.
Quelle/literatur: fk/inG 100888.

12. fuchsenhof (sG freistadt, pb freistadt)
1997 / um 1275
über 7000 ex.: hzgt. österreich und steiermark, Wiener pfennig (5472), 
hälbling (104), zeitgenössische fälschung (8), Grazer pfennig (5), Grazer oder 
friesacher pfennig (1); hzgt. kärnten, friesacher pfennig (22); salzburg-passauer 
Währungsgebiet, pfennig (45), hälbling (3); hzgt. bayern, regensburger pfennig 
(138); unbestimmt süddeutsch (6); nürnberger pfennig (39); schwaben, händlein 
heller (1); süddeutsche brakteaten, augsburger Währungsgebiet (46), konstanzer 
Währungsgebiet (2), Wetterauer Währungsgebiet (1); erzbistum köln (10); 
reichsmünzstätte aachen (2); nordostdeutscher raum? (1); Oberlothringisches 
Währungsgebiet, ebtm. trier (2), hzgt. lothringen (6), btm. metz (37); kgr. 
frankreich (1); kgr. england (4); italien, btm. trient (1), pat. aquileia (1), rep. 
venedig (5), rep. mailand (1); kgr. böhmen (669), hälbling (7); unbestimmbare 
süddeutsche (oder bömische?) brakteaten (2); mähren, mgft. mähren (60), unbe-
stimmt, vielleicht mähren (1), btm. Olmütz (1); königreich ungarn (16), hälbling 
(8); kgr. Jerusalem (dirham) (1); unbestimmbare pfennige (3).
abschnitte von münzen (461), münzpäckchen (130), Gusskuchen (barren) (85).
antike 1. Jh. v. chr. bis 3. Jh. n. chr. (9).
sonstiger inhalt: spangen, fibeln, knöpfe, riemenbestandteile, fingerringe, 
kreuzanhänger, Ohrring, ringgeflecht, messerheftbeschlag, armband, ketten, 
beschläge, applikationen, bügelfibel, fingerring, armring, beschlag, profilstäbe, 
folien und bleche, drähte, schnittreste, schmucksteine, textilien, fundbehälter.
Quelle/literatur: fk/inG 101737.

13. braunau (sG braunau, pb braunau)
vor 1899 / um 1280
3 ex. erfasst (Gesamtanzahl unbekannt): hzgt. österreich und steiermark, mzst. 
Wien oder enns, cna b 178a oder b (1); btm. passau, mzst. passau, kellner 28 (2).
Quelle/literatur: fk/inG 103591.

14. thalheim bei Wels (OG thalheim bei Wels, pb Wels-land)
1961 / um 1280/84
70 ex. erfasst (Gesamtanzahl unbekannt): hzgt. österreich, mzst. Wien, cna 
b 145 (1), 153a (4), 154a (1), 155a (1), 159(1), 162 (2), 163 (2), 164 (1), 165 (2), 169 
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(3), 170 (1), 172 (2), 173 (1), 174b (1), 175 (3), 176 (4), 185 (7), 183 (5), 184 (4), 187 
(5), 189 (7), 192 (3), mzst. enns, b 148 (1), mzst. Wien oder enns, cna b 177 (2), 
mzst. Wiener neustadt, cna b 181 (1), 199 (1); btm. passau oder ebtm. salzburg, 
cna a 46 (1), a 47 (1); typ ii brandham=koch 1979, nr. 24 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 101452.

15. brandham (OG berg im attergau, pb vöcklabruck)
2020 / um 1280/90
ca. 13 od. 14 ex. (7 bestimmbar): ebtm salzburg, koch nz 1979, nr. 24 (6); 
bayern, koch nz 1979, nr. 10 (1). 
Quelle/literatur: fk/inG 103592.

16. engelhartszell (mG engelhartszell, pb schärding)
ca. 1920/30? / um 1285
14 ex. erfasst (Gesamtanzahl unbekannt): hzm. österreich, mzst. Wien, cna b 
183 (3), 176 (1), 170 (3), 171 (1), 184 (3), mzst. Wr. neustadt, cna b 181 (1); btm. 
passau, kellner 36 (2).
Quelle/literatur: fk/inG 100401.

17. hohenstein (OG engerwitzdorf, pb urfahr-umgebung)
1920 / um 1290/1300
über 200 ex. (113 erfasst): hzgt. österreich, mzst. Wien, cna b 166, 175, 176, 184, 
186, 187, 189–194, 196, mzst. Wr. neustadt, cna b 199, mzst. enns, cna b 188, 
197; kupferfälschungen aus der zeit Ottokars (3); schwäbisch-hall (1).
sonstiger inhalt: 2 ringe, 1 schnalle aus silber.
Quelle/literatur: fk/inG 101934.

18. eferding (sG eferding, pb eferding)
1898 oder früher / um 1290/1300
64 ex.: ebtm. salzburg, typ cna a 49 und koch 1953, nr. 21; btm. passau, typ 
kellner 36.
Quelle/literatur: fk/inG 102749.

19. saming (OG freinberg, pb schärding)
1962 / 2. hälfte 13. Jh.
ca. 120 ex.: btm. passau (120, ewiger pfennig).
Quelle/literatur: fk/inG 101445.
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sonderkomplexe (Kirchenfunde) aus oberösterreich
alphabethische Gliederung (a–f).

a. aspach (mG aspach, pb braunau)
pfarrkirche mariä himmelfahrt, Grabung und aushub des kircheninneren.
1996 / 281 ex.
hier relevant: hzgt. österreich, mzst. Wien (frühes 13. Jh. und spätes 13. Jh.); 
ebtm. salzburg, mzst. laufen (frühes 12. Jh.); btm. passau (mitte 13. Jh.) (7); 
bayern (2).
Quelle/literatur: fk/inG 102547. – merz 2019, s. 75–76, 133, kat.-nr. 10.

b. enns (sG enns, pb linz-land)
laurentiuskirche/ lorcher basilika, Grabung
1961–1965 / 48 münzen (+ 58 antike münzen, 1.-4. Jh.)
hier relevant: mgft./hzgt. steiermark, mzst. enns, cna b 74 (12. Jh) (1), pfennig 
(2. hälfte 13. Jh.) (1); btm. passau (1. hälfte 13. Jh.) (1); italien, mzst. verona 
(denaro scodellato, 2. hälfte 13. Jh. oder später) (1).
Quelle/literatur: fk/inG 101382. – merz 2019, s. 76–77, 140, kat.-nr. 32.

c. hohenstein (OG engerwitzdorf, pb urfahr-umgebung)
hl. Ägydi-kirche auf dem hohenstein, Grabungen im bauschutt
1981 / 2 ex.
österreichisch/steierischer raum, halbierter (1) und ganzer dünnpfennig (1) (12. 
Jh.).
Quelle/literatur: fk/inG 101626. – merz 2019, s. 74, 150, kat.-nr. 68.

d. kirchberg (mG kremsmünster, pb kirchdorf an der krems)
kaplaneikirche hl. stephan, Grabung im zuge von renovierungsarbeiten
1997 / 96 ex. (+ 1 antike münze 4. Jh.)
hier relevant: friesacher pfennig (mitte 12. Jh.); hzgt. österreich, mzst. Wr. 
neustadt (1. hälfte 13. Jh.), mzst. Wien (2. hälfte 13. Jh.); btm. passau (1. hälfte 
13. Jh).
weiterer inhalt: Weiheanhänger, rosenkränze, fingerringe, knöpfe etc.
Quelle/literatur: fk/inG 101968. – merz 2019, s. 78–79, 151, kat.-nr. 73.

e. micheldorf (mG micheldorf, pb kirchdorf an der krems)
filialkirche auf dem Georgenberg, Grabung
1956 / 2 ex.
mgft. oder schon hzgt. steiermark, pfennige (12. Jh.) (2).
Quelle/literatur: fk/inG 100849. – merz 2019, s. 74, 162, kat.-nr. 111.
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f. Waldneukirchen (OG Waldneukirchen, pb steyr-land)
pfarrkirche hll. peter und paul, bei arbeiten zur heizungsinstallation
1984 oder früher / 128 münzen, 15 medaillen, 1 rechenpfennig
hier relevant: hzgt. österreich, mzst. Wien (2); bayern 13. Jh. (1).
Quelle/literatur: fk/inG 100094. – merz 2019, s. 79–80, 185, kat.-nr. 191.

einzelfund-(Komplexe) aus oberösterreich
alphabethische Gliederung (20–52); innerhalb eines buchstabens weitgehend 
chronologische abfolge.

20. altaist (mG ried in der riedmark, pb perg)
1983 oder früher / 1 ex.
mgft. österreich, heinrich ii. (1141–1177), mzst. krems, cna b 21 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102442.

21. enns (sG enns, pb linz-land), schottergrube nördlich der stadt
1937 / 3 ex.
hier relevant: mgft. österreich, heinrich ii. (1141–1177), mzst. krems, cna b 21 
(1); hzgt. österreich und steiermark, mzst. enns um 1230 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 100480.

22. enns (sG enns, pb linz-land)
1984 Oktober / 1 ex.
mgft. österreich, mzst. krems (?), cna b 89 (um 1140).
Quelle/literatur: fk/inG 102777.

23. enns (sG enns, pb linz-land)
1978 oder früher / 1. ex.
mgft. steiermark (?), mzst. enns, cna b80 (um 1140/50).
Quelle/literatur: fk/inG 101587.

24. enns (sG enns, pb linz-land)
1982 Oktober / 1 ex.
mgft. steiermark, Otakar iii. (1129–1164), mzst. enns, cna b 74.
Quelle/literatur: fk/inG 102438 = vermutlich 102449.

25. enns (sG enns, pb linz-land)
1982 Oktober / 1 ex.
mgft. steiermark, Otakar iii. (1129–1164), mzst. enns, cna b 74.
Quelle/literatur: fk/inG 102439.
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26. enns (sG enns, pb linz-land)
1990–1991 / 1 ex.
hzgt. österreich, leopold vi. (1198–1230) oder friedrich ii. (1230–1246), mzst. 
Wien? (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102406.

27. enns (sG enns, pb linz-land), auf der flur krautgärten in enghagen
1982 / 105 ex.
hier relevant: reichsverwaltung bzw. österreichisches interregnum (1236–1239, 
1246–1251), mzst. Wien, cna b 145 (1); hzgt. österreich, Ottokar ii. (1251–
1276), mzst. Wien, cna b 166 (1), rudolf von habsburg (1276–1282), mzst. 
Wien, cna b 184 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 101667.

28. enns (sG enns, pb linz-land), parz. 101+977 
1982–1983 / 26 ex.
hier relevant: reichsverwaltung bzw. österreichisches interregnum (1236–1239, 
1246–1251), mzst. Wien, enns, oder Wr. neustadt, cna b 153 (1), unbestimmter 
Wiener pfennig 13./14. Jh. (1).
Quelle/literatur: fk/inG 100073.

29. enns (sG enns, pb linz-land), parz. 101/2
1973 / 2 ex.
hier relevant: hzgt. österreich, Ottokar ii. (1251–1276), mzst. Wien, cna b 158 
(1).
Quelle/literatur: fk/inG 101526.

30. enns (sG enns, pb linz-land), plochbergergründe
1981 mai / 15 ex.
hier relevant: hzgt. österreich, Ottokar ii. (1251–1276), mzst. Wien, cna b 
167 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 100082.

31. enns (sG enns, pb linz-land), im römischen legionslager lauriacum im 
schutt eines eckturms
1982 märz / 13. ex.
hier relevant: hzgt. österreich, Ottokar ii. (1251–1276), mzst. Wien, cna b 
177 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 103010.
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32. enns (sG enns, pb linz-land)
1905 / 1. ex.
mgft. oder schon hzgt. österreich, nicht näher beschriebener pfennig (13. Jh.?) 
(1).
Quelle/literatur: fk/inG 103440.

33. hallstatt (mG hallstatt, pb Gmunden)
1991–1994 / 2 ex.
ebtm. salzburg, eberhard ii. (1200–1246), mzst. ptuj (pettau), cna cg 1 (2). 
Quelle/literatur: fk/inG 102562.

34. hasepfaffing (OG feldkirchen bei mattighofen, pb braunau)
1910 / 1 ex.
florentiner Goldgulden (fiorino d’oro, ab 1252).
Quelle/literatur: fk/inG 103503.

35. Johannesberg in traunkirchen (OG traunkirchen, pb Gmunden)
2011 oder früher / 1 ex.
bayrischer pfennig des 13. Jhs. (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102982.

36. kirchberg (OG kirchberg ob der donau, pb rohrbach), im burgstall Winzberg
1982 mai / 1 ex. 
kgr. ungarn, bela iii. (1172–1196), mzst. esztergom (Gran), huszár 1979, nr. 
65 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 101627.

37. linz (statutarstadt)
2006 / 5+? ex.
hier relevant: reichsverwaltung bzw. österreichisches interregnum (1236–1239, 
1246–1251), mzst. enns, cna b 150 (1), zeitgenössische fälschung eines Wiener 
pfennigs (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102710.

38. linz (statutarstadt), promenade
2007 / 10 ex.
hier relevant: btm. passau oder ebtm. salzburg, mitte 13. Jh. (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102583.



136  Johannes Hartner 

39. mauthausen (mG mauthausen, pb perg), im donauschotter bei mauthausen
2002 / 3 ex. 
hier relevant: mgft. steiermark, Otakar iii. (1129–1164), mzst. enns, cna b 74 
var. (1); hzgt. kärnten, engelbert (1124–1135), mzst. friesach (?), Winter 2002, 
typ h ib=cna cb 2 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102428.

40. micheldorf (mG micheldorf, pb kirchdorf )
2011 oder früher / 1 ex.
hzgt. österreich, leopold v. (1177–1194), mzst. krems, cna b 27 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102586.

41. mittermicheldorf (mG micheldorf, pb kirchdorf ), Georgenberg, nahe der 
kirche
1978 / 5 ex. 
hier relevant: hzgt. österreich, rudolf iii. (1298–1306), mzst. Wien, cna b 
202 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 101362.

42. stadl-paura (mG stadl-paura, pb Wels-land)
2010 oder früher / 1. ex.
ebtm. salzburg oder btm. passau(?), emmerig nr. n (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102033.

43. st. thomas am blasenstein (mG st. thomas am blasenstein, pb perg)
1985/86 / 1. ex.
mgft. steiermark, Otakar iii. (1129–1164), mzst. enns, cna b 74 var (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102728.

44. Weinberg (mG prambachkirchen, pb eferding)
1939 oder früher / 1 ex.
mgft. steiermark, Otakar iv. (1164–1192), mzst. enns, cna b 79 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102441.

45. Weinzierl (sG perg, pb perg), im bereich der ruine mitterberg
1983–1984 / 5 ex. 
hier relevant: hzgt. österreich, zeit friedrichs ii. um 1230/1250, mzst. Wr. 
neustadt, cna b 139 (1), albrecht i. (1282–1298), mzst. Wien, cna b 195 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 100096.
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46. Wels (statutarstadt)
1910 oder früher / 1 ex.
mgft. steiermark, Otakar iii. (1129–1164) oder Otakar iv. (1164–1192), mzst. 
enns, cna b 77 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102440.

47. Wels (statutarstadt)
2005 / 1 ex.
btm. mainz, ruthard (1089–1109), pfennig mzst. mainz, typ dannenberg 814 (1).
Quelle/literatur: fk/inG 102429.

48. Wels (statutarstadt), in einem Garten der „franziskus schulen“
2010–2011 / 17+? ex. 
hier evtl. relevant: pfennige 13. Jh., nicht näher bestimmt (2).
Quelle/literatur: fk/inG 103093.

49. Wels (statutarstadt), liegenschaft kaiser-Josef-platz nr. 29/30 (Gst. br. 777, 
778)
2012 august / 18 ex. 
hier evtl. relevant: pfennige 13./14. Jh., nicht näher bestimmt (9).
Quelle/literatur: fk/inG 103162.

50. Wels (statutarstadt), bahnhofstraße 8, römerzeitliche siedlung Ovilava (Gst. 
br. 1838, 1840, 1841, 1852/2)
2012–2013 / 4 ex. 
hier evtl. relevant: spätmittelalterliche pfennige, nicht näher bestimmt (4).
Quelle/literatur: fk/inG 103173.

51. Wels (statutarstadt)
2011–2012 / 94 ex. 
hier evtl. relevant: spätmittelalterliche pfennige (13./14. Jh.), nicht näher bestimmt 
(3).
Quelle/literatur: fk/inG 103122.

52. Wels (statutarstadt)
2008 Oktober / ca. 400 ex. 
hier relevant: wenige münzen des 13. Jhs. (?).
Quelle/literatur: fk/inG 103522.
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Abbildungsverzeichnis88

abb. a: alexandra bruckböck (Oö landes-kultur Gmbh, linz)
abb. 1–5: Johannes hartner (kunsthistorisches museum Wien)
abb. 6 = abb. 1a mit umzeichnung
abb. 7: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. 3911aα
abb. 8: skizze nach luschin 1913, s. 63, fig. 7
abb. 9: skizze nach luschin 1913, tafel viii/122
abb. 10 = abb. 2a mit umzeichnung
abb. 11: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. 169340
abb. 12a = abb. 4a mit umzeichnung
abb. 12b = abb. 4b mit umzeichnung
abb. 13a = abb. 5a mit umzeichnung
abb. 13b = abb. 5b mit umzeichnung
abb. 14–16: skizze nach luschin 1913, s. 63, fig. 6–8
abb. 17: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. ma 13636
abb. 18: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. 3911aα
abb. 19: salzburg museum, inv.-nr. mü 20448 
(aufnahme durch alexandra hylla)89
abb. 20: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. ma 13629
abb. 21: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. ma 11791
abb. 22: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. ma 169340
abb. 23: salzburg museum, inv.-nr. mü 18064 
(aufnahme durch alexandra hylla)
abb. 24: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. ma 13223
abb. 25: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. ma 12098
abb. 26: staatlichen museen zu berlin, nr. 1820504390
(aufnahme durch lutz-Jürgen lübke (lübke & Wiedemann))
abb. 27: reiner musterbuch, cod. 507 (rein, 13. Jhdt.) (volldigitalisat der 
österreichischen   nationalbibliothek: http://data.onb.ac.at/rec/ac13959158)
abb. 28: privatfoto
abb. 29: mit Genehmigung von Gudrun bajc; bajc 2013, taf. 4/2: fnr. 50191
abb. 30: mit Genehmigung von Gudrun bajc; bajc 2013, s. 55, abb. 38
abb. 31: abb. nach Goldschmidt, taf. lviii, nr. 278.
abb. 32: the-metropolitan-museum of art, new York, acc. nr. 64.101.1493:  

88 alle münzabbildungen sind im maßstab 2:1.
89 ein großer dank an alexandra hylla, für die bereitstellung der fotos aus dem salzburg museum.
90 es sei christian stoess für die nutzungsgenehmigung des fotos herzlich gedankt.
91 herzlichen dank an Gudrun bajc, die ihre fotos und skizzen gerne für den druck zur verfügung 

gestellt hat.
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https://www.metmuseum.org/art/collection/search/468634 (Openaccess)
abb. 33: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. ma 11791
abb. 34: fritz rudolf künker Gmbh & co. kG, auktion 305 
(20./21. märz 2018), los 4048
abb. 35 = abb. 22
abb. 36: khm Wien, münzkabinett, inv.-nr. 134315
abb. 37–39: privatfotos
abb. 40: abb. nach Goldschmidt, taf. lvi, nr. 241
abb. 41: abb. nach Goldschmidt, taf. li, nr. 156b
abb. 42: the-metropolitan-museum of art, new York, acc. nr. 17.190.700:  
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464573 (Openaccess)
abb. 43: the-metropolitan-museum of art, new York, acc. nr. 08.202.19:  
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/463115 (Openaccess)
abb. 44: mit Genehmigung von Gudrun bajc; bajc 2013, taf. 15/2: fnr. 293.
abb. 45: mit Genehmigung von Gudrun bajc; bajc 2013, s. 66, abb. 57.

karte a: Oberösterreichkarte (doris.at)
karte b: urmappe des francisceischen katasters (doris.at)
karte 1+2: erstellt vom autor (QGis, Open-source Geographisches 
informationssystem; https://www.qgis.org)
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