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Wie soll m a n ein W e r k besprechen, dem der gelehr te Verfasser r u n d e 20 Jah re seines F o r 
scherdaseins gewidme t hat? Wie soll m a n einer Arbe i t wirkl ich gerecht werden , deren Fülle an 
scharfs innigen G e d a n k e n g ä n g e n , Ü b e r l e g u n g e n u n d kri t ischen Schlußfo lgerungen ein g r ü n d 
liches Eingehen im Deta i l v o n v o r n h e r e i n ausschließt? Wie soll m a n , u n d auch dies sei hier 
gesagt, eine wissenschaftliche Leis tung beur te i len , v o n der der A u t o r selbst im V o r w o r t nüch
t e r n mit te i l t , daß allein zwischen d e m 1964 e r fo lg ten Abschluß seiner Arbe i t u n d ih re r 1968 
durchgeführ ten Drucklegung ein rundes Vier t e l j ah rhunder t wichtiger Publ ika t ionen zum gleichen 
G e n e r a l t h e m a erschienen sei, die nicht m e h r oder allenfalls n u r k u r z eingesehen w e r d e n k o n n 
t en ! Sollte u n t e r diesen U m s t ä n d e n die Bit te v o n R e d a k t i o n u n d Verlag nach „möglichst ein
gehende r Besprechung" dah ingehend v e r s t a n d e n w e r d e n , einen u n m i t t e l b a r e n Anschluß an 
den heu t igen Forschungss tand zu erreichen? Ein sicher wünschenswer tes , aber leider u n m ö g 
liches Ver langen , es sei denn , m a n entschlösse sich zu einem wei te ren umfangre i chen W e r k ! 
D r o h e n gründl iche i n t e rp re t a to r i s che Analysen , wie sie hier geboten werden , nicht am Wege 
liegen zu bleiben, weil das T e m p o neue r F u n d e u n d ihre meis t rasche Bekann tgabe auch das 
R i n g e n u m Frages te l lungen u n d ihre mögliche Lösung entscheidend v e r ä n d e r n kann? Aber 
w a n n w ä r e d a n n ü b e r h a u p t der Augenbl ick des Inneha l t ens z u m Zwecke i n t e r p r e t i e r e n d e r 
Überschau g e k o m m e n ? D e n n n u r diese ist es ja doch, die den übe r schäumenden Q u e l l e n s t r o m 
kanal i s ie r t u n d b ä n d i g t ! 

Quin te s senz dieses Stoßseufzers soll sein, daß der Rezensen t hier nicht in ein Strei tgespräch 
e in t re t en will (zu dem er sich im übr igen auch gar nicht leg i t imier t f ü h l e n würde) , sonde rn 
daß er sich lediglich b e m ü h e n wird , die G e d a n k e n g ä n g e des A u t o r s in K ü r z e nachzuzeichnen. 
Schon dies w i r d bei der Dichte der vorgeb rach ten Ü b e r l e g u n g e n nicht einfach sein. 

Seit l angem weiß die Forschung, daß die großen K u l t u r r ä u m e des vorgeschichtl ichen E u r o p a 
ganz verschiedene Wege gegangen sind. In sonde rhe i t w ä h r e n d der Bronze  u n d Früheisenze i t 
s tehen sich der u m den O s t s e e r a u m g r u p p i e r t e „Nordische Kreis" , die „Zone n o r d w ä r t s der 
Alpen" (REINECKE), die v o n K a r p a t e n u n d Balkangebi rgen umgebene , v o n der D o n a u durch
flossene Tiefebene , nicht zu vergessen aber auch Wes teu ropa m i t Teilen der bri t ischen Inseln 
als große, in sich geschlossene K u l t u r e i n h e i t e n gegenüber , f ü r die eigene, w e n n auch in ih re r 
Wer t igke i t unterschiedl iche Chrono log ie sys t eme e ra rbe i t e t w o r d e n sind. Schon i m m e r war es 
schwierig, diese an unterschiedl ichem Mater ia l g e w o n n e n e n C h r o n o l o g i e n in i h re r gegenseitigen 
V e r z a h n u n g darzus te l len , crossdat ings zu f inden, nicht zu le t z t aber auch die einzelnen, auf 
ganz verschiedenen Vorausse t zungen u n d Quel len lagen bas ierenden Großkre i se in ih re r oft 
gegensätzl ichen E n t w i c k l u n g r ichtig einzuschätzen. Das östliche Mit t e l eu ropa , also der R a u m 
zwischen dem N o r d r a n d der Mit te lgeb i rgszone u n d der Ostsee, durchflössen v o n Elbe und 
O d e r , b o t sich in dieser Si tua t ion als na tür l i cher V e r m i t t l e r zwischen N o r d u n d Süd, Ost u n d 
West an. Seine B e w o h n e r bl ickten bald nach der einen, bald nach der ande ren Seite, machten 
nach G u t d ü n k e n Anle ihen hier u n d d o r t , u n d entwickel ten in der Folge eine durchaus be
sondere K u l t u r p r o v i n z , in der sich Eigenes m i t F r e m d e m zu einer neuen, selbständigen Einhe i t 
v e r b a n d . Diese Einhe i t m u ß t e , so a r g u m e n t i e r t e der Verfasser , h e r v o r r a g e n d geeignet sein, 
D o n a u r a u m , Zone n o r d w ä r t s der Alpen u n d Nord i schen Kreis chronologisch u n d ku l tu re l l zu 
synchronis ie ren . 
Zugrundege l eg t f ü r dieses E x p e r i m e n t w u r d e n , zugleich im Anschluß an f r ü h e r e Arbe i t en des 
Verfassers , 240 H o r t f u n d e aus Mit te ldeu t sch land , in heut iger poli t ischer Sicht also aus dem 
Gebie t der D D R , die ein ohne Zweife l aussagekräft iges, w e n n natür l ich auch einseitiges Que l 
l enmate r i a l dars te l len. Diese H o r t f u n d e sind in einem besonderen Tafe lband auf 204 Tafe ln 
in mus te rgü l t i gen P h o t o g r a p h i e n vorgelegt , die so gut sind, daß m a n auf ergänzende Zeich
nungen , v o n A u s n a h m e n abgesehen, verz ichten k o n n t e . N i c h t zu ve rme iden waren indes bis 
zu drei verschiedene Maßs täbe auf ein u n d derselben Tafel , doch fä l l t dieser Nachte i l angesichts 
der G ü t e des 40 Seiten s t a rken Fundka ta loges (S. 307—347) nicht ins Gewicht . Die F u n d o r t e 
der beschr iebenen H o r t e sind auf Beilage 1 im T e x t b a n d auf einer fa rb igen S t u m m k a r t e in 
der Weise verze ichnet , daß die N u m m e r n der K a r t e m i t den N u m m e r n im Kata log übere in 
s t i m m e n . Auch sonst scheint uns die Anlage des mi t F u n d o r t a n g a b e n geradezu gesät t igten 
Werkes vorbi ldl ich, i n so fe rn geschickt angelegte Nachweise u n d Regis ter die H a n d h a b u n g er
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le ichtern. Diese, in den Kapi t e ln G, H u n d J z u s a m m e n g e f a ß t u n d geo rdne t , e r l auben viel
fache Einsicht in das übe raus große Mater ia l . 

Kapi te l G e n t h ä l t den in 68 Listen (S. 260—288) u n d 22 V e r b r e i t u n g s k a r t e n (im T a f e l b a n d ) 
e ingefangenen mit t e ldeu t schen F u n d s t o f f , der den B e a r b e i t u n g s r a u m e indrucksvol l h e r v o r t r e 
ten läßt . H i e r ist alles i rgendwie Typische u n d zugleich K a r t i e r u n g s w ü r d i g e aus allen n u r 
d e n k b a r e n F u n d k o m b i n a t i o n e n ( H o r t e , G r ä b e r , Siedlungen, E i n z e l f u n d e ) z u s a m m e n g e t r a g e n . 
Die Regiona l i s i e rung der e inze lnen T y p e n i n n e r h a l b des gleichen G r o ß r a u m e s ist dabei er
s taunl ich; deren vielfä l t ige G r ü n d e — W e r k s t a t t k r e i s e , Trach t s i t t en , Forschungss tand usw. — 
w e r d e n v o m A u t o r e ingehend e r ö r t e r t . 

I m Kapi te l H — F u n d k a t a l o g e g e n a n n t — ha t Verf . besonders m a r k a n t e F u n d k o m p l e x e , H o r t e 
sowohl wie G r a b f u n d e , aus dem D o n a u r a u m , aus Süddeutschland, aus dem östlichen Mit te l 
eu ropa u n d aus dem N o r d i s c h e n Kreis u n t e r Einschluß N o r d d e u t s c h l a n d s zusammenges t e l l t . 
All diese F u n d k o m p l e x e sind nach Zei t s tufen geordnet , wobei je nach G r o ß r a u m l a g e die C h r o 
n o l o g i e s y s t e m e v o n M O N T E L I U S , R E I N E C K E / M ü L L E R  K A R P E u n d v . B R U N N ( f ü r d e n D o n a u r a u m ) 

v e r w a n d t w o r d e n sind. Dieser Q u e r s c h n i t t ist, mindes t ens bis 1968, durchaus r e p r ä s e n t a t i v zu 
n e n n e n , u n d er v e r m i t t e l t d e m A u ß e n s t e h e n d e n rasch einen Überb l i ck d a r ü b e r , was sich heu te 
als „Zeitstufenspezifisch" ansehen l äß t (S. 298—307). Diesen „ F u n d k a t a l o g e n " ist der K a t a 
log der mitteldeutschen H o r t f u n d e angeschlossen, also das im Tafe l te i l v o r g e f ü h r t e Ausgangsma
terial (S. 307—347), auf dessen sorgfäl t ige D a t e n z u s a m m e n t r a g u n g schon hingewiesen wurde . 

I m Kapi te l J schließlich sind eine R e i h e v o n Reg i s t e rn z u s a m m e n g e f a ß t . Es b e g i n n t m i t den 
Fundnachweisen zu den 15 T e x t a b b i l d u n g e n u n d 3 T a f e l n m i t T y p e n z u s a m m e n s t e l l u n g e n , die 
in sich chronologisch g e o r d n e t sind (S. 348—350). Dies ist f ü r den eiligen Leser sehr prakt i sch , 
da er sich m i t e inem Blick ü b e r den T y p e n v o r r a t j eder Ze i t s tu fe in d e m b e t r e f f e n d e n G r o ß 
r a u m or i en t i e r en k a n n . M a n w i r d diese Lesehilfe u m so m e h r b e g r ü ß e n , als das Nachvo l l 
z iehen der überaus gründl ichen , ja pen ib len E r ö r t e r u n g e n ü b e r die e inze lnen T y p e n selbst 
z e i t r a u b e n d u n d m ü h s a m ist. So sehr hier die A k r i b i e u n d der Wille nach G e n a u i g k e i t be im 
Auto r anzuerkennen sind, so w ä r e doch eine s tärkere Geraff thei t , ja Verdichtung, dem Ganzen 
z u s t a t t e n g e k o m m e n . 

Es fo lgen ein Verzeichnis häuf iger a n g e f ü h r t e r M o n o g r a p h i e n (S. 350—352), ein bei der Fülle 
der behande l t en O b j e k t e sehr erwünschtes Sach u n d T y p e n r e g i s t e r (S. 352—360) u n d z u m 
Schluß ein Fundor tve r ze i chn i s (S. 360—381), in d e m — überschlägig gezähl t — wei t ü b e r 2000 
Fundor t e a u f g e f ü h r t sind! Insgesamt ist also das Rüstzeug, mit dem m a n den Dar legungen 
des Verfassers zu Leibe rücken k a n n , k l u g u n d durchdach t a u f b e r e i t e t . 

D e m i n t e rp r e t a to r i s chen Teil ist vorauszuschicken, daß sich h i n t e r d e m v o m A u t o r gewäh l t en 
neu t r a l en Ti te l seines Werkes eine t e rminologischchronologische Gleichung ve rb i rg t , die m a n 
wissen m u ß . So b e d e u t e n die t e r m i n i : 

Ältere Bronzezeit = Monte l iu s 1—2 = Reinecke Bronzeze i t B—C 
Jüngere Bronzezeit = Monte l iu s 3—4 = R e i n e c k e / M ü l l e r  K a r p e Bronzeze i t D  H a l l s t a t t B 1 

N e b e n den wenigen H o r t e n der Ä l t e r e n Bronzeze i t u n d den wei t ü b e r w i e g e n d e n H o r t e n der 
J ü n g e r e n Bronzeze i t f inden jedoch die H o r t e der „ S p ä t b r o n z e z e i t " ke inen R a u m , die den 
H a l l s t a t t p h a s e n B 2—3 (nach MüLLERKARPE) bzw. der M o n t e l i u s  S t u f e 5 entsprechen . Die 
Vorlage auch dieser H o r t e h ä t t e w o h l den R a h m e n der A r b e i t gesprengt . Das ist na tür l i ch 
schade, aber e inzusehen . D a sich im ü b r i g e n die mi t t e ldeu t schen H o r t e gewisse rmaßen im 
Z e n t r u m der nach so versch iedenar t igen chronologischen Sys temen aufgeschlüssel ten G r o ß 
r ä u m e bef inden, ha t der A u t o r den t e r m i n u s „ U r n e n f e l d e r z e i t " b e w u ß t v e r m i e d e n . 

Die A u s w e r t u n g des b e h a n d e l t e n Mater ia ls , bei dem — dies m u ß i m m e r wiede r h e r v o r g e 
h o b e n w e r d e n — der vorge leg te Bestand der mi t t e ldeu t schen H o r t e n u r als pars p r o t o t o zu 
w e r t e n ist, w i r d v o n zwei G r u n d g e d a n k e n b e h e r r s c h t : Das ist e inmal der Versuch, eine v e r 
gleichende Chronologie zwischen dem D o n a u r a u m , der „Zone nördlich des A l p e n  K a r p a t e n 
bogens" , u n d dem N o r d i s c h e n Kreis herzus te l l en , u n d z u m a n d e r e n der Wille, die m i t t e l 
deutschen H o r t f u n d e selbst zu einer echten kul turgeschicht l ichen Aussage zu zwingen . Das 
viergete i l te C h r o n o l o g i e  K a p i t e l B (S. 28—138) scheint uns dabei in europäischer Sicht am 
gewichtigsten, einfach deshalb, weil hier übe r reg iona le große K u l t u r r ä u m e in einer längst n o t 
wend igen Weise k o o r d i n i e r t w e r d e n . D e m g e g e n ü b e r ist das T y p e n  a n a l y s i e r e n d e Kapi te l C 
(S. 139—201) m i t den e rgänzenden Kapi t e ln D (Schmuckgarn i tu ren) u n d E (Regionale G r u p 
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pen) (S.202—229) z w a r sicherlich w e i t e r f ü h r e n d u n d erhel lend, bleibt aber doch s ta rk im 
Reg iona l en g e b u n d e n . 

Besonderes Interesse w i r d na tür l i ch das große C h r o n o l o g i e  K a p i t e l finden, zuma l hier der 
A u t o r f ü r den D o n a u r a u m m i t e inem eigenen Gliederungsvorschlag h e r v o r t r i t t . Seine Vier 
s t u f e n  T e i l u n g der riesigen Masse jungbronzeze i t l i che r H o r t e in diesem Gebie t f ü h r t erheblich 
ü b e r den seinerzei t igen Versuch FRIEDRICH HOLSTES hinaus . M a n w i r d gespannt sein d ü r f e n , 
wie v o r al lem die rumänische , jugoslawische u n d ungar ische Forschung, die auf dem Belgrader 
K o n g r e ß 1972 m i t sehr se lbs tändigen G e d a n k e n zu diesem schwierigen F r a g e n k o m p l e x her
v e r t r a t , auf das v. BRUNNSche System reagieren wird . Entsche idend d ü r f t e aber in j edem Falle 
sein, daß es d e m A u t o r o h n e Zweife l gelungen ist, seinen donauländischen Gl iederungsver 
such in eine s innvol le R e l a t i o n zu dem C h r o n o l o g i e  G e b ä u d e MüLLERKARPES zu br ingen 
(S. 59), w o m i t der Anschluß an M i t t e l e u r o p a erreicht ist. V o n dieser G r u n d l a g e aus wird zu
gleich ein n e u e r Versuch z u r Synchron i sa t ion des D o n a u r a u m e s , Mit t e l eu ropas u n d des N o r d i 
schen Kreises un te rnommen . Vor al lem le tz terer ist schwierig, weil die Synchronisat ion sich nicht 
naht los durchführen läßt . Schon SPROCKHOFF ha t t e seinerzeit von der „Südzone des N o r d i 
schen Kreises" gesprochen, w o m i t er wei te Teile N o r d d e u t s c h l a n d s v e r s t a n d e n wissen woll te , 
die sich gewisse rmaßen als P u f f e r z o n e zwischen N o r d  u n d M i t t e l e u r o p a , also zwischen MON
TELIUS u n d REINECKE/MüLLERKARPE, einschieben sol l ten. Doch darf der Brückenschlag v. 
BRUNNS w o h l als gelungen bezeichnet werden , wobe i in te ressan t ist, daß er methodisch im 
G r u n d e d e m MÜLLERKARPESchen Beispiel gefolgt ist, insofe rn auch er das Setzen von t r ag 
fäh igen Brückenpfe i l e rn , diesmal zwischen R u m ä n i e n u n d dem N o r d e n , p r a k t i z i e r t ha t . Das 
neue System sieht n u n m e h r so aus: 

Donauraum Mitteleuropa Nordischer Kreis 

Bronzezeit C Montelius 2 
1: Uriul-Domänesti Bronzezeit D Montelius 3, ältere Hälfte 

II: Kisapäti-Lengyeltodi Hallstatt A 1 Montelius 3, jüngere Hälfte 
III: Jdszkarajenö-Uzsavölgy Hallstatt A 2 Montelius 4, ältere Hälfte 
IV: Rohod-Szentes Hallstatt B 1 Montelius 4, jüngere Hälfte 
D e r A u t o r hieße nicht v. BRUNN, h ä t t e er sein Mate r i a l u n d seine G e d a n k e n f ü h r u n g nicht 
nach allen nur denkbaren Möglichkeiten ausgeweitet . So gehört z. B. zu seinem Einle i tungsKa
pi te l A ein 20 Seiten langer Abschn i t t ü b e r die „Forschungsgeschichte" der J u n g b r o n z e z e i t in 
N o r d  , Süd u n d O s t e u r o p a , das den v o n e inem NichtSpezia l i s ten k a u m m e h r ve r fo lgba ren 
Ablauf der E n t w i c k l u n g m i t i h r e n E r f o l g e n u n d Rückschlägen eindringl ich schildert . Dieser 
E x k u r s stellt eine unen tbeh r l i che E r g ä n z u n g u n d E r w e i t e r u n g zu dem schon v o n MüLLER
KARPE e n t w o r f e n e n forschungsgeschichtl ichen Kapi te l ü b e r die U r n e n f e l d e r z e i t Mit te l eu ropas 
dar . M i t diesen be iden E n t w ü r f e n ist f ü r die Forschung j e t z t ein wichtiges Stück ihres m ü h e 
vol len, Schr i t t vor Schr i t t se tzenden Weges überschaubar geworden . 
N i c h t m i n d e r fesselnd ist die im Kapi te l F (Kulturgeschichtl iche Zusammenfas sung) u n t e r g e 
brachte Bet r ach tung ü b e r die D e u t u n g bronzeze i t l i cher H o r t f u n d e , auch w e n n das Ergebnis 
im G r u n d e nega t iv ist. Tatsächlich en tz i eh t sich dieser große, frei l ich in seiner Ü b e r l i e f e r u n g 
sehr di f fe renz ie r t e Quel l enbes t and , t r o t z zahl loser , bis ins 19. J a h r h u n d e r t zurückre ichender 
Versuche, jeder genera l i s ie renden D e u t u n g . Es ist v. BRUNN beizupfl ichten, w e n n sich die w i r k 
lichen geistigen H i n t e r g r ü n d e dieses Brauch tums bei aller u n l e u g b a r e n A u f s p a l t u n g in pro 
fane u n d sakrale Bezüge bis h e u t e nicht glaubhaf t haben aufhe l l en lassen. Es ist gerade dieses 
Kapi te l m i t seiner Fülle an b o h r e n d e n G e d a n k e n u n d Über l egungen , das uns r ep räsen ta t iv 
f ü r den G r u n d c h a r a k t e r des v. BRUNNSchen Buches zu sein scheint. Es ist o h n e Zweife l eine 
F u n d g r u b e in method i sche r u n d i n t e rp re t a to r i s che r Sicht, aber es bleibt z u m Schluß der fast 
d e p r i m i e r e n d e Eindruck , daß wir übera l l bis dicht an eine G r e n z e h e r a n g e f ü h r t werden , die 
sich bei aller Schärfe der G e d a n k e n f ü h r u n g , bei aller Beherrschung der Mater ie u n d bei aller 
K u n s t der A u f b e r e i t u n g l e t z t en Endes eben doch nicht überschre i ten läßt . Aber d a m i t r ü h r e n 
wir zugleich an den G r u n d f e s t e n unseres Faches, an den A u f t r a g , f ü r den wir ange t re t en sind. 
Das Buch ist in mehr als einer Hinsicht lehrreich, gleichgültig ob man seine G e d a n k e n f ü h r u n g 
ablehnt oder akzept ie r t . Es w i r d in jeder Fachbibliothek seinen festen Pla tz einnehmen. 
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