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Vor mehr als 30 Jahren erschien die Arbeit von Splieth ‘Inventar der Bronzealterfunde von 

Schleswig-Holstein’. Seit dieser Zeit hat sich das bronzezeitliche Material in der genannten Pro- 

vinz vervielfacht. In den verschiedenen Verbffentlichungen sind zwar neue Funde herangezogen 

bzw. bekannt gemacht worden; es fehlte aber bisher an Zusammenfassungen, die um so dringender 

waren, als das Gebiet zum Kernland der Germanen gehbrt. Kersten legt uns jetzt in seiner Mono

graphic die Funde der Periode I bis III des Schemas von Montelius vor. Es ist besonders auf die 

Ausdehnung bis einschlieBlich der Periode III-Funde hinzuweisen, da im Titel der Ausdruck 

‘altere Bronzezeit’ gewahlt ist; denn der ubliche Sprachgebrauch meint damit eigentlich nur die 

Periode II oder die Periode I und II, ohne noch die Periode III hinzuzuzahlen.

Wenn auch Schleswig-Holstein im Mittelpunkt der Untersuchung steht, war der Verfasser 

zu dem weitergespannten Titel berechtigt, da er auch die ubrigen Teile des germanischen Kultur- 

kreises nicht nur einbezieht, sondern mitbehandelt. Dank guter Methode und umfassender Kennt- 

nisse gelingt es Kersten, eine Fiille neuer Ergebnisse zu erzielen. Hatte man bis dahin die fruheste 

bronzezeitliche Kultur des germanischen Kreises als einheitlich aufgefaBt, kommt K. zu dem 

SchluB, daB er sich auf Grund des zum Teil unterschiedlichen Fundgutes in drei Zonen trennen 

laBt. Zone I umfaBt Danemark, abgesehen von den Amtern Ribe und Vejle, Siidschweden mit 

Schonen. Zur zweiten Zone zahlt K. die Amter Ribe und Vejle, Schleswig-Holstein, die bstlichsten 

Kreise des Regierungsbezirks Stade, den Kustenstreifen Vorpommerns und fur die Periode III 

auch Mecklenburg. Zur Zone III werden die hannbverschen Kreise ostlich Aller und Weser 

(Regierungsbezirk Liineburg), Teile von Brandenburg und Pommem gerechnet.

Zone III soil dabei nach der Lesart auf Seite 2 an der Kulturentwicklung ‘einen nur sehr un- 

wesentlichen Anteil’ genommen haben; nach Seite 100 ist sie ‘an der Gestaltung der alteren 

nordischen Bronzezeit vollig unbeteiligt gewesen’ und auf Seite 107 wird als Urheimat der Ger

manen nur die Zone I und Zone II bezeichnet und Zone III nicht mit einbezogen. — Ich vermag 

darin dem Verfasser nicht zu folgen. Die eben aufgezahlten, nicht vollstandig ubereinstimmenden 

Charakterisierungen der Zone III bestarken mich in dem Gedanken, daB sie gleichberechtigt neben 

Zone I und II steht. Als Randzone wiirde ich das westlich an Aller und Weser anschlieBende Ge

biet und dazu auch noch die von K. herausgestellten Teile Brandenburgs und Pommems ansehen. 

DaB in Zone III sudlicher EinfluB in verstarktem MaBe auftritt, der wenigstens zum Teil K. dazu 

gebracht hat, Zone III auszuscheiden oder gegen Zone I und II abzusetzen, ist bei seiner am 

weitesten nach Siiden vorgeschobenen Lage durchaus verstandlich. Reine nordische Typen, wie 

verschiedene Gruppen von Lanzenspitzen, Griffzungenschwerter mit geschlitztem Griff, Armringe 

und Fibeln sind in diesem Gebiet aber so zahlreich geschaffen worden — wozu noch die Gegen- 

stande kommen, die den drei Zonen gemeinsam sind — daB m. E. an dem germanischen Charakter 

der Zone III nicht gezweifelt werden kann. Vielleicht gelangt Verfasser zu seiner mir nicht zu- 

sagenden Beurteilung der Zone III, weil er nicht alle aus diesem Gebiet stammenden Funde be- 

rucksichtigt hat; nach dem Verzeichnis der von ihm besuchten Museen ist z. B. das Landesmuseum 

Hannover mit seinem reichen Material Luneburgischer Funde und seinen Ortsakten mit zahllosen 

Fundangaben nicht darunter. Ich mochte auch Piesker beistimmen, der in seinem Aufsatz ‘Ur- 

fibeln des Luneburger Typus’, Marburger Studien S. 193 ff. auBert, daB eine Zweiteilung des 

Periode II-Fundmaterials im Luneburgischen durchaus mbglich ist, was K. ablehnt. Der Letztere
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fuhrt aus, daB in Zone III die Bronzetypen der Periode II sich durch die ganze Periode hindurch 

in denselben Formen halten. In Gegensatz dazu stellt er Zone II, die sich in Stufe II in eine A- und 

B-Gruppe unterteilen laBt, und Zone I, die in Periode II sogar in drei Unterabschnitte und in 

Periode III in zwei zu gliedern sei. Mithin sind in Zone I die Bronzen am schnellsten abgewandelt 

worden, und da Kersten auBerdem zeigen kann, daB in diesem Gebiet der Formenreichtum am 

grofiten und die Verzierungsarten am mannigfaltigsten sind, kommt er zu dem einwandfreien 

SchluB, daB in Zone I das Zentrum des germanischen Kulturkreises in den Perioden I—III lag.

Von Bedeutung ist ferner der Nachweis, daB diese Gruppe der Germanen, die es zu besonderen 

Kulturleistungen in der alteren Bronzezeit brachte, in groBerem AusmaB aus Leuten des Riesen- 

steingrab-Kulturkreises als aus Schnurkeramikern hervorgegangen ist. Durch die Vereinigung der 

beiden Volker bildeten sich am Ende der Stein- und am Anfang der Bronzezeit die Germanen. 

In Zone II und III durften die Schnurkeramiker in der Zusammensetzung der Bevblkerung uber- 

wogen haben, sodaB also das Mischungsverhaltnis nicht uberall gleichmaBig war. Schon in 

Periode I der Bronzezeit den germanischen Kulturkreis zu umreiBen, ist nach K. nicht angangig, 

da eine groBere kulturelle Einheit in dieser Zeit noch nicht erreicht war. — Die einzelnen Bronze- 

formen auf die verschiedenen Stufen und Unterstufen zeitlich genau festgelegt zu haben, ist ein 

besonderes Verdienst der Arbeit. K. kann dabei eine Reihe von Fehlansetzungen fruherer Be- 

arbeiter berichtigen. Auch werden die Funde siedlungsarchaologisch genugend ausgewertet. So 

ergibt sich aus ihrer Verteilung und ihrem Aussehen, daB Mecklenburg im Anfang der Periode III 

von Zone II und I aus besiedelt wurde, oder daB die Funde im Gebiet von Stade in naherem Zu- 

sammenhang mit denen der Zone I stehen, daB demnach eine Verbindung zur See von Jutland 

fiber die friesischen Inseln zum Elbemundungsgebiet bestanden hat.

Der Verfasser befleiBigt sich, knapp und klar zu schreiben. Zu kurz gekommen ist m. E. die 

Verzahnung mit dem Siiden. Die Einfuhrstiicke und die Formen, die aus den Nachbarkulturen 

entlehnt worden sein sollen, um im Norden auf eigene Weise umgewandelt zu werden, hatten m. E. 

raumlich und zeitlich zum Teil scharfer gefaBt werden konnen. Da K. beabsichtigt, in einer 

weiteren Zusammenfassung die altere nordische Bronzezeit geschlossen zu behandeln, wird er 

dann wohl auf diese Fragen in groBerem Rahmen eingehen. Nach der vorliegenden Arbeit konnen 

wir unsere Erwartungen hoch sparmen.

Bonn. K. Tackenberg.




