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Der schmale, doch gehaltvolle Band bietet dem Benutzer auf engem R a u m eine Fülle von In
fo rma t ionen und die Dars te l lung von Problemen, die mit der nicht sehr großen Zahl von Dol
chen ve rbunden sind. In vier Abschnitten, die auf die Dolche von Kupferze i t , f rüher , mitt lerer 
und später Bronzezei t bezogen sind, enthäl t die Einlei tung eine Zusammenfassung der kompliz ier
ten kul ture l len Verhältnisse von Äneol i th ikum und Bronzezei t in der Slowakei, dabei sind auch 
Nachbargebiete und in zahlreichen Hinweisen wei t e r füh rende Li te ra tur berücksichtigt. Die ver
schiedenartigen Fragen, die die einzelnen F u n d g r u p p e n betreffen, werden zunächst im Zusam
menhang angesprochen u n d später im Mater ia l te i l in den Abschnitten zur Zeitstellung weiter 
verfo lg t . 

Das A u f k o m m e n der Metal lurgie sowohl der K u p f e r  wie der Bronzezeit wird mit der Ausbeu
tung der reichen slowakischen Kupfere rz lagers tä t t en in Verb indung gebracht. Auffä l l ig ist das 
Fehlen von Meta l l funden w ä h r e n d der Badener Kul tu r , die mit etwa vie rhunder t Fundstellen im 
Arbeitsgebiet ver t re ten ist, so d a ß zur Metal lurgie der Frühbronzeze i t keine Kont inu i t ä t besteht. 
In bezug auf Ergebnisse von Metal luntersuchungen e r f ä h r t das Vorkommen von Arsenbronzen 
ganz besondere, auch chronologische Bewertung, da die entsprechenden Kenntnisse der K u p f e r  wie 
der Bronzezei t im Zusammenhang mit der Ausbrei tung ethnischer Wellen aus Osteuropa — le tzt
lich vom Kaukasus k o m m e n d — gedacht werden . Beobachtungen an den frühbronzezei t l ichen 
Gräber fe lde rn , die sich auch auf horizontals t ra t igraphische Befunde stützen können, belegen ge
genseitige Einflüsse, zeigen die Wirksamkei t der Glockenbecherkultur und weisen darauf hin, 
d a ß es keine scharfe Grenze zwischen Äneol i th ikum und Frühbronzeze i t gibt, sondern daß zeit
weilig mehrere vone inander unterscheidbare Kul tu ren nebeneinander bestehen. Die wichtigsten 
Veränderungen im älteren Abschnitt der Bronzezei t stehen mit dem Eindr ingen von Aunjet i tzer , 
O t o m a n i  und M a d ' a r o v c e  K u l t u r im Zusammenhang , w ä h r e n d der mitt leren Bronzezei t sind 
Einflüsse der karpat ischen Hüge lg räbe rku l tu r und der Pi l inyer Kul tu r spürbar , in der abklingen
den Dolchentwicklung der jüngeren Bronzezei t sind neben PeschieraFormen auch andere west
liche Einflüsse zu bemerken. 

In der bekannten A n o r d n u n g enthäl t der Mater ia l te i l Angaben zu drei G ußf o r men , 161 Dol
chen bekann te r und 9 Dolchen unbekann te r Form, sowie 141 Abbi ldungen (Taf . 1—7); auf den 
Tafe ln 8 — 15 sind 3 Verbre i tungskar ten und 18 geschlossene Funde abgebildet. 

Auf den ersten Blick könnte die Vielzahl von Typen und Var ian ten — nämlich 44 — übertr ieben 
erscheinen. W ü r d e f o r m v e r ä n d e r n d e A b n u t z u n g und Nachschäftung berücksichtigt, wären viel
leicht auch einzelne Stücke oder Typen anders zuzuweisen. Jedoch sollte hier eine auf das f rühe 
M e t a l l h a n d w e r k zu beziehende Beobachtung beherzigt werden, die auch f ü r die Bearbeitung an
derer Formen und Räume Bedeutung hat . Für die Dolche der N i t r a  G r u p p e stellt VLADäR fest: 
„Tro tz einer beträchtlichen typologischen Mannigfa l t igke i t beobachten wir noch keine Standard i 
sierung, d. h. jeder Dolch stellt mehr oder weniger eine eigenständige Formschöpfung d a r " (7) 
und al lgemeiner: „Während die Frühbronzeze i t noch einen beträchtlichen Typenreichtum auf 
weist, zeichnet sich die ältere Bronzezei t durch eine Vereinheit l ichung bzw. Standardis ierung der 
charakteristischen Bronzeerzeugnisse aus" (9). Beachtet man fe rner die große Vielfa l t kultureller 
Einflüsse, die mit den Dolchfunden verbunden sind, ist diese sehr differenzier te Eintei lung eher 
verständlich. 

D e m Äneol i th ikum werden 9 Dolchklingen zugewiesen; die größte Anzah l gehört in die Früh
bronzezei t , einschließlich des Übergangs zur mitt leren Bronzezeit , nämlich 100 Dolche; der Mit
te lbronzezei t werden 35, der späten Bronzezei t 17 Exempla re zugerechnet. Ein fundier te r Ver
gleich der Zahlenverhäl tn isse mit anderen Räumen , wie ihn erst die Vorlage weiterer Dolchbände 
ermöglicht, ist geeignet, Besonderheiten der Entwicklung verschiedener Kul turen zu verdeutlichen. 
So m u ß in der Dolchentwicklung der Slowakei das völlige Fehlen von Glockenbecherdolchen der 
verschiedenen Formen überraschen (E. SCHUBERT, 54. Ber. R G K . 1973, 12 Anm. 43. 45), w ä h 
rend gleichzeitig die Wirkung dieser Kul tu r deutlich zu beobachten ist (5 f. 22). U m eine Fund
lücke dürf te es sich nicht handeln , da Glockenbecherdolche auch in Niederösterreich und im 
Burgenland fehlen. Aus dem benachbarten Mähren und aus Böhmen liegen je über zwanzig 
Exempla re vor, w ä h r e n d aus Ungarn , Österreich, Süd und Mitteldeutschland diese Dolche in viel 
geringerer Anzah l bekann t sind. 
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Die vier kle inen, flachen niet losen Dolche v o m T y p Sebastovce ( N r . 1—4) h a b e n Vergleichsstücke 
n u r östlich der Slowake i . W e g e n des Arsenzusa t zes n i m m t VLAUäR V e r b i n d u n g zu kaukas ischen 
K u l t u r e n an, w e n n auch wahrscheinl ich einheimischer Rohstof f v e r w e n d e t w u r d e . S. SISKA be
zeichnet die F o r m als Messer u n d d e n k t bei zwei kle ine ren E x e m p l a r e n aus der U k r a i n e u n d der 
S l o w a k e i an Pfe i l sp i t zen (Slov. Arch. 20, 1972, 141 f. A b b . 35). Mit seinem d a c h f ö r m i g e n Q u e r 
schnitt er inner t ein Stück von Barca ( N r . 3) an j üngere Erzeugnisse in W e i d e n b l a t t f o r m von 
Branc . Die G r u p p e der Sebas tovceDolche w i r d als P r o t o t y p f ü r die j ünge ren N i e t d o l c h e mit 
beidsei t iger M i t t e l r i p p e oder M i t t e l g r a t des T y p u s M a l e L e v a r e ( N r . 5—9) v o n ebenfa l l s osteu
ropäischem C h a r a k t e r angesehen (3. 19). Die Hers t e l l ungswe i se einer Kl inge mit beidsei t iger 
Mit t e l r i ppe im Zweischa lenguß ist jedoch völ l ig verschieden v o n der kle iner flacher K l i n g e n . 
Eine kont inu ier l iche E n t w i c k l u n g in der Slowake i selbst ist auch desha lb unwahrsche in l ich , da 
der P r o t o t y p in der Ost s lowake i , die K l i n g e n der F o r m M a l e L e v a r e aber in der Wes t s lowake i , 
u n d z w a r a u ß e r h a l b des H a u p t g e b i e t e s der N i t r a  G r u p p e , g e f u n d e n w u r d e n . F ü r f r ü h e N i e t 
dolche mit beidsei t iger M i t t e l r i p p e verwe i s t auch E. SCHUBERT auf die C u c u t e n i  T r i p o l j e  K u l t u r 
(1973, 12 m. A n m . 45. 84), jedoch sind die bisher b e k a n n t e n M e t a l l f o r m e n dieser K u l t u r nicht so 
gear te t , d a ß m a n ihr ohne wei teres die E r f i n d u n g v o n Zweischa lenguß u n d M i t t e l r i p p e u n t e r 
stel len möchte. Vier der f ü n f M a l e  L e v ä r e  D o l c h e sind E i n z e l f u n d e . F ü r I h r e D a t i e r u n g w i r d 
die D o p p e l s p i r a l e aus dem n a m e n g e b e n d e n D e p o t he rangezogen . Sie ist z u r H ä l f t e e r h a l t e n u n d 
besteht aus 1 cm s t a rkem, r u n d e m D r a h t , die Spira le l ä ß t die M i t t e of fen , die Büge lmi t t e ist h a 
k e n f ö r m i g he rabgebogen . Dieses ursprüng l i ch e t w a 22 cm bre i te Stück w i r d mit den flachen Bri l 
lenspi ra len v o n J o r d a n s m ü h l aus rechteckigem D r a h t mit geschlossener S p i r a l m i t t e u n d einer 
Brei te von 5,8 cm b z w . 8,4 cm sowie mit ähnl ichen, 6,4 cm b z w . 7,6 cm g r o ß e n E x e m p l a r e n v o n 
Brzesc K u j a w s k i chronologisch gleichgestellt (4. 18). N a c h M. NOVOTNä ist die F o r m w e g e n ih re r 
Langleb igke i t f ü r eine fe inere chronologische B e s t i m m u n g nicht zu v e r w e n d e n , sie bez ieh t sich 
d a h e r in der D a t i e r u n g auf die H a m m e r a x t des D e p o t s (Die Ä x t e u n d Beile in der Slowake i 
[1970] 16; dies., Musa ica X I I I , 1973, 14 ff.; SCHUBERT 1973, 31 f. 76). W e g e n des zeit l ichen 
Abs tandes schwer e r k l ä r b a r ist das A u f t r e t e n mehre re r , in G r ö ß e , U m r i ß u n d S c h ä f t u n g s f o r m e n 
den Dolchen Male L e v a r e sehr n a h e s t e h e n d e r Dolchk l ingen in dem nuragenze i t l i chen D e p o t von 
Abin i , Tet i (CH. ZERVOS, La civi l i sa t ion de la Sarde igne [1954] Abb . 208) . 

Die M e t a l l f o r m e n der N i t r a  u n d K o s t ' a n e r G r u p p e , die nach dem H i a t u s w ä h r e n d der B a d e n e r 
K u l t u r a u f t r e t e n , stehen mit verschiedenen Einflüssen im Z u s a m m e n h a n g . F ü r os teuropäischen , 
letzt l ich kaukasischen U r s p r u n g s gelten w e i d e n b l a t t f ö r m i g e Meta l l e rzeugn isse . In der S l o w a k e i 
s ind sie als Schmuckfo rm u n d als Messer aus K u p f e r belegt , die jüngs te F o r m stel len zwe i Dolche 
d a r ( N r . 10. 11), deren D a t i e r u n g a l le rd ings v o m F r ü h a n s a t z einer beg le i t enden zypr ischen 
Schle i fennade l a b h ä n g t (S. 21), w ä h r e n d SCHUBERT die F o r m a l lgemein wie auch ein E x e m p l a r 
v o n B r a n c seiner Stu fe I I , der en twicke l ten A u n j e t i t z e r K u l t u r b z w . der spä t en N i t r a e r G r u p p e 
zuweis t ( 1 9 7 3 , 1 8 . 5 7 T a f . 2, 1; vgl . auch T. SOROCEANU, P r ä h i s t . Zeitschr . 50, 1975, 166). N e b e n 
den w e i d e n b l a t t f ö r m i g e n Dolchen sind M i n i a t u r d o l c h e f ü r die ä l te re E n t w i c k l u n g s p h a s e k e n n 
zeichnend ( N r . 12. 13. 43. 44), in welcher osteuropäische S c h n u r k e r a m i k u n d g a n z besonders die 
G l o c k e n b e c h e r k u l t u r w i r k s a m sind (21 f.). U n v e r z i e r t e , t r i a n g u l ä r e K u p f e r d o l c h e ( N r . 14—21) 
finden Para l l e l en u. a. besonders in der A u n j e t i t z  K u l t u r , der auch das A u f k o m m e n v o n B r o n z e 
v e r a r b e i t u n g in der N i t r a  G r u p p e zugeschrieben w i r d , eine Ersche inung, welcher der E i n f l u ß 
der O t o m a n i  K u l t u r auf die jüngere K o s t ' a n e r G r u p p e entspr icht (23. 29 f .) . Die K u p f e r d o l c h 
kl inge v o n Sal ' a Veca ( N r . 21) besi tz t schne idenpara l le le R i e f e n , die in der os teuropäischen Dolch
en twick lung bisher nicht belegt , w o h l aber an westeuropä ischen G r i f f z u n g e n d o l c h e n u n d an mi t t e l 
europäischen D o l c h f o r m e n ab der Glockenbecherphase (L inz Scha r l i nz ; M ü h l h a u s e n i. T h ü r . ) zu 
beobachten sind. Zwei K u p f e r k l i n g e n v o m T y p N i t r a ( N r . 22. 23) aus d e m ä l t e ren Z e i t h o r i z o n t 
der N i t r a  G r u p p e mit f ü n f Nie t löche rn , schne idenpara l l e len R i e f e n u n d Lin i enbanddre i eck , 
die als einheimische Erzeugnisse gel ten, lassen sich gut mit Kl ingen aus d e m G r ä b e r f e l d von 
Singen, Lkr . K o n s t a n z , vergleichen, v o n deren z i p f e l f ö r m i g e m H e f t r a n d abgesehen (R. DEHN, 
in : A u s g r a b u n g e n in Deutsch land 1 [1975] 125 ff. A b b . 7, 1. 7). F ü r die K u p f e r d o l c h k l i n g e 
mit Sei tenr ie fen v o m T y p B r a n c , die aus der A n f a n g s p h a s e der N i t r a  G r u p p e s t a m m t , k o m 
men als Vergleichsstücke solche aus dem Bereich der Vol lg r i f fdo lche des O d e r  E l b e  T y p u s in 
Betracht (O. UENZE, Vol lgr i f fdo lche [1938] T a f . 35 ff.). D e r j ünge ren P h a s e der N i t r a  G r u p p e 
w i r d ein viern ie t iger K u p f e r d o l c h aus der G e g e n d v o n T r n a v a ( N r . 32) zugerechnet , der 
mit Dolchen v o n Singen u n d Bischoff ingen am Kaise r s tuh l verg le ichbar ist (DEHN 1975 
Abb . 7, 2; Badische F u n d b e r . 1, 1925—1926, 100 A b b . 44), u n d f e r n e r eine dre in ie t ige K l i n g e 
mit Sei tenr ie fen u n d Lin ienbanddre i eck v o n Sal 'a—Veca ( N r . 35), die in wesent l ichen M e r k m a l e n 
mit einer Kl inge zu vergleichen ist, die ebenfa l l s aus dem G r ä b e r f e l d v o n Singen s t a m m t (DEHN 
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1975 A b b . 3). A u f f ä l l i g ist die Beigabe v o n Klingenbruchs tücken in der ä l te ren P h a s e ( N r . 24—27). 
N e b e n den v e r z i e r t e n Dolchk l ingen der ä l t e ren u n d der j üngeren P h a s e d e r N i t r a  G r u p p e zei
gen die v e r z i e r t e n N a d e l n aus der j ünge ren P h a s e (Ve lky G r o b , V y c a p y  O p a t o v c e ) , d a ß die 
W e s t s l o w a k e i auch Ante i l h a t an der M e t a l l u r g i e v o n westl ich der A u n j e t i t z  K u l t u r gelegenen 
K u l t u r g r u p p e n , in deren Gebie t hauptsächl ich die v e r z i e r t e n M e t a l l f o r m e n gehören , wobe i w e d e r 
Z i e r t r ä g e r noch O r n a m e n t e oder die K l i n g e n r i e f u n g aus O s t  oder S ü d e u r o p a herzu le i ten sind 
(9. 35). Ein wei t e re r v e r b i n d e n d e r Z u g zwischen der N i t r a  u n d K o s t ' a n y  G r u p p e einerseits u n d 
andere r se i t s der A u n j e t i t z  K u l t u r sowie der G r u p p e n G e m e i n l e b a r n , St r aub ing , Singen u n d 
A d l e r b e r g ist das Fehlen v o n M e t a l l ä x t e n , z u m i n d e s t in den ä l t e ren P h a s e n . D i e V e r b i n d u n g s 
mögl ichke i ten e r l auben vor l äu f ig n u r eine chronologische Gleichstel lung, ein zeitliches G e f ä l l e in 
d e r einen oder a n d e r e n Rich tung ist bisher nicht nachgewiesen. Auch die M e t a l l z u s a m m e n s e t z u n g 
w ü r d e eine F o r t s e t z u n g der A u s b r e i t u n g s b e w e g u n g v o m K a u k a s u s über die Slowake i nach W e 
sten nicht s tü tzen , da im M e t a l l der G r u p p e n G e m e i n l e b a r n , S t r a u b i n g u n d Singen A r s e n z u 
sä tze o f f e n b a r n u r eine u n t e r g e o r d n e t e Rol l e spielen. U m g e k e h r t k ö n n t e jedoch der M i n i a t u r 
n ie tdo lch aus G r a b 6 v o n B r a n c ( N r . 12), welcher der ä l t e ren P h a s e der N i t r a  G r u p p e zugerech
ne t w i r d , aus e inem ö s e n h a l s r i n g der west l ichen G r u p p e n herges te l l t sein. 

D i e g r ö ß t e D o l c h g r u p p e v o n r u n d 60 E x e m p l a r e n gehö r t der entwicke l ten F r ü h b r o n z e z e i t u n d 
d e m U b e r g a n g z u r M i t t e l b r o n z e z e i t an ( N r . 45—107). I h r e F o r m g e b u n g w i r d in z u n e h m e n d e m 
M a ß e v o n Einf lüssen der O t o m a n i  b z w . A u n j e t i t z  K u l t u r bes t immt , die auch in a n d e r e n Bei
gaben f a ß b a r s ind : Flachbeil mit R a n d b e i l u m r i ß , M i n i a t u r r a n d b e i l , R a n d b e i l f r a g m e n t , R a n d l e i 
s t enmeiße l m i t d o p p e l t e r Schneide, wie sie aus d e m G r ä b e r f e l d v o n K o s t ' a n y s t a m m e n . P r o t o 
t y p e n der Beile a n d e r e r zeitgleicher mit te leuropä i scher K u l t u r g r u p p e n s ind nach VLADäR in die
sem östlichen K u l t u r k r e i s zu suchen (29). Auch nach SCHUBERT ist das Rand le i s t enbe i l „sehr 
wahrscheinl ich aus d e m O s t e n über Siebenbürgen u n d die Tie febene nach Westen v e r m i t t e l t w o r 
d e n " (1973, 86), w ä h r e n d sich M . NOVOTNä u n d A. VULPE z u r H e r k u n f t s f r a g e der F o r m nicht 
ä u ß e r n (P räh i s t . B r o n z e f u n d e , A b t . I X B ä n d e 2. 3. 5). D i e b r o n z e n e G r i f f t ü l l e des Dolches v o n 
M a l e D v o r m k y ( N r . 56) k a n n als Versuch gewer t e t w e r d e n , einen Vol lg r i f fdo lch zu imi t ie ren , w a s 
f ü r den z u s a m m e n g e n i e t e t e n Blechring v o n Kisapos t ag wie auch f ü r die mehr te i l ige Blechverklei 
d u n g der Gr i f f s äu l e des Dolches v o n Jois zu t r i f f t , der aus d e m Gebie t der Wiese lburger K u l t u r 
s t a m m t , in der wie in der S l o w a k e i Vol lg r i f fdo lche feh len (SCHUBERT 1973, 41 T a f . 15, 14). 

Ein deut l icher R ü c k g a n g kennze ichne t die gleichzeit ig wenige r var i an ten re iche Dolchen twick lung 
der mi t t l e r en Bronzeze i t , der r u n d 30 K l i n g e n a n g e h ö r e n ( N r . 94. 95. 108—141). F o r m b e s t i m m e n d 
s ind dabe i nicht ä l te re einheimische T y p e n , sonde rn ü b e r w i e g e n d die w e i t v e r b r e i t e t e n Dolche mit 
abgese tz t e r G r i f f p l a t t e oder zwein ie t ige F o r m e n . I m Bereich der P i l i n y e r K u l t u r gelangen Dolche 
n u r sel ten in die G r ä b e r oder n u r als M i n i a t u r f o r m aus D e p o t f u n d e n b e k a n n t e r T y p e n , in einigen 
G r ä b e r f e l d e r n f eh len sie ganz , w a s auch im Bereich der nachklassischen Phase der M a d ' a r o v c e 
K u l t u r beobachte t w u r d e ( 1 3 . 4 6 ) . Eine ähnliche E n t w i c k l u n g n i m m t auch die k a r p a t e n l ä n d i s c h e 
H ü g e l g r ä b e r k u l t u r , in de ren S a l k a  S t u f e B r o n z e g e g e n s t ä n d e sel tener w e r d e n u n d Dolche ganz 
f eh l en ( 4 1 . 4 7 ) . H i e r w e r d e n charakter is t ische Unte r sch iede gegenüber der westl ichen Mit t e l 
b r o n z e z e i t deutl ich. Alle in in W ü r t t e m b e r g gehören diesem Abschni t t r u n d 100 Dolche an. 
W ä h r e n d die W a f f e n e n t w i c k l u n g des K a r p a t e n r a u m e s s t ä rke r v o n Schwert u n d A x t bes t immt 
w i r d , l iegt im Wes ten das Schwergewicht m e h r auf Dolch u n d Schwert . 

M i t der mi t t l e r en Bronzeze i t findet auch die E n t w i c k l u n g einheimischer D o l c h f o r m e n im engeren 
u n d wei t e ren Sinne ih ren Abschluß . In der j ünge ren Bronzeze i t f eh len Dolche auch in den D e 
p o t f u n d e n der P i l i n y e r K u l t u r , aus i h rem wie aus d e m Bereich der Laus i t ze r , C a k a  u n d Baier 
d o r f  V e l a t i c e  K u l t u r k o m m e n G r i f f z u n g e n d o l c h e mit verschiedenen K l i n g e n f o r m e n v o r ( N r . 142 
bis 150 A), f e r n e r Dolche mit gewö lb t e r K n a u f z u n g e ( N r . 1 5 1  1 5 4 ) u n d ein Gr i f f zungendo lch 
m i t R i n g k n a u f ( N r . 155). Z w e i Dolche mit mass ivem, v e r z i e r t e m Griff u n d Scheinnieten ( N r . 156. 
157) k ö n n t e n Bez iehungen z u m M i t t e l m e e r r a u m anze igen (53). 

Aus dem E i p e l / I p e l '  F l u ß w i r d ein Stabdolch a n g e f ü h r t , der mit der Schäf tungs tü l le a m Stück 
gegossen ist ( N r . 158); er w i r d im N a t i o n a l m u s e u m in B u d a p e s t a u f b e w a h r t , I n v . N r . 85/1893. 
A n d e r e f r ü h b r o n z e z e i t l i c h e Kl ingen , die gelegentl ich als Stabdo lchk l ingen bezeichnet w o r d e n sind, 
w e r d e n u n t e r den Dolchen g e f ü h r t ( H u r b a n o v o [ N r . 73] , Vel ' ky G r o b [ N r . 36]) . 

Wie s t a r k die Ansichten zu den K u l t u r e n der f r ü h e n Meta l l ze i t in Bewegung sind, aber auch wie 
w e n i g Sicherheit der Aussagen z u r Zei t n u r erre ichbar ist, zeigen die nach Abschluß des M a n u 
skr ip t s verö f fen t l i ch ten Ergebnisse v o n T a g u n g e n in V e r o n a 1972 (Pre is tor ia A l p i n a 10, 1974), 
V y s o k e T a t r y 1972 (Musaica X I I I 1974), Igo lomia bei K r a k a u 1973 (Ac ta Arch. C a r p a t h i c a 15, 
1975) u n d B u d a p e s t 1973 (Ac ta Arch. 27, 1975). Die bisherige Sicht der V e r b i n d u n g e n zu Süd
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r u ß l a n d und zum Kaukasusgebiet , die eine wichtige Grund lage der Chronologie bildet, wird voll
s tändig geprüft werden müssen. 

Der Anstoß f ü r die nach der Badener K u l t u r in der Slowakei neu ents tehende Metal lurgie w i r d 
aus dem Osten k o m m e n d gedacht, getragen von mehreren ethnischen Wellen, die durch die 
Ukra ine vorgestoßen sind. Besonderer, d. h. chronologischer Wert w i r d dabei auf die Kenntn i s 
der Arsenlegierung gelegt, aber auch keramische Formen werden mit osteuropäischen verglichen. 
Für den A u f b a u der Chronologie ist die f rühe Stellung nordkaukasischer Arsenlegierung ent
scheidend. N u n steht jedoch eine zusammenfassende Dars te l lung der Arsenlegierung im Vorderen 
Orien t und in Europa , die f ü r die Entscheidung einer nördlich oder südlich des Schwarzen Mee
res ver laufenden Verb indung unerläßlich ist, noch aus. Von verschiedenen Fundstel len Persiens 
u n d der Türkei liegt, wenn auch noch nicht in einer großen Serie, eine ganze Anzah l von 
Analysen vor, die f r ü h e Kenntnis sowohl der Legierung mit Arsen als der mit Zinn belegen. Es 
muß dami t gerechnet werden , daß es sich bei den nordkaukasischen Arsenlegierungen nicht um 
das Ents tehungszent rum, sondern um ein Sekundärgebie t handel t . Auf f rühe Arsenbronzen in 
Südost und Südwesteuropa sowie auf die wesentlich geringeren Arsenwer te im Metal l der f r ü 
hen N i t r a  G r u p p e machte E. SANGMEISTER a u f m e r k s a m (Actes du V I I I e Congr . In te rna t , des 
Sciences Prehist . et Protohis t . I, Belgrad 1971, 109 ff. bes. 125 ff . ; dazu auch NOVOTNä 1973, 5 ff.). 

J . MACHNIK wies 1972 auf die Ähnlichkeiten karpatenländischer und kaukasischer K u l t u r g r u p p e n 
hin, die sich in großen Teilen des Fund inven ta r s belegen lassen. Gleichzeitig hielt er hinsichtlich 
der Verbindung zwischen dem Südkaukasus und dem K a r p a t e n r a u m den Weg über Anato l ien fü r 
wahrscheinlicher als den über Südruß land , weil sich dor t die K a t a k o m b e n k u l t u r als Barriere so
wohl fü r aus dem Osten kommende , kaukasische Kul ture lemente wie f ü r aus dem Westen kom
mende legte (Musaica X I I I , 1973, 69 ff.). Inzwischen liegt eine Arbei t von A. HäUSLER vor (Die 
Gräber der äl teren Ockergrabkul tu r zwischen U r a l und D n e p r [1974]) , die sich eingehend mit 
„zahlreichen blumenreichen Migra t ions theor ien" verschiedener Autoren auseinandersetz t (23), die 
auch nicht einen schmalen Küstenst re i fen ent lang des Schwarzen Meeres fü r Wande rungen ein
räumt , und zu deren Belegteil es heiß t : „Hie rmi t wird allen Interessenten, besonders den An
hängern der vielen sich widersprechenden Migrat ionstheor ien , die Möglichkeit gegeben, die Be
stat tungssi t ten der Ockergrabkul tur zwischen D n e p r u n d U r a l a n h a n d konkre te r , ü b e r p r ü f b a r e r 
und statistisch auswer tbarer Angaben mit den Befunden in den jeweils angenommenen Ein bzw. 
Auswanderungsgebie ten der Ursprungszen t ren (sei es Sizilien, Schleswig/Holstein, T r a n s k a u k a 
sien oder Mitteldeutschland) zu vergleichen" (116). 

Ebenso gravierend ist die Entdeckung eines f r ü h e n bulgarischen Zent rums der Metal lurgie , das in 
den letzten Jah ren Gegenstand intensiver russischer Forschung war . E. CERNYCH rechnete in ei
nem R e f e r a t in Igolomia damit , daß die bulgarische Metal lurgie so f r ü h wie die kaukasische an
gesetzt werden könne, außerdem war sie nachweislich ein wichtiger Meta l l i e fe ran t fü r weite Teile 
Südruß lands (Pr i roda 1976, 2, 58 ff.). Eine eigenständige Entwicklung der Metal lurgie in Bul
garien, noch vor der ägäischen, häl t R. KATINCAROV fü r sehr wahrscheinlich (Archeologia Sofia 
16, 1974, 1 ff.), u n d ähnlich t r i t t T. A. P. GREEVES f ü r eine hinsichtlich der Metal lurgie West
bzw. Balkanor ient ier te Cucuten i Tr ipo l j e Kul tu r ein, sowohl hinsichtlich des Mater ia ls wie der 
Formen (Proc. Prehist . Soc. 41, 1975, 153 ff.). 

D a außerdem auch das Metal l der F a t j a n o w o  K u l t u r nicht aus dem Kaukasus s tammt, ist daran 
zu erinnern, daß ein Zusammenhang der südrussischen meta l l füh renden G r u p p e n mit der A u n 
je t i t z Kul tur in der älteren Forschung angenommen wurde , was f ü r die mittelrussische F a t j a n o w o 
Kul tu r heute noch gilt (V. BUDINSKYKRICKA, Slov. Arch. 13, 1965, 82. 85, Anm. 152; A. HäUS
LER, in: Die neolithischen Becherkulturen im Gebiet der D D R und ihre europäischen Beziehun
gen. Veröff . d. Landesmuseums f. Vorgesch. Hal l e 24 [1969] 255 ff.). Für die Dat ie rung von Wei
denbla t tohr r ingen ist von Bedeutung, daß auch das Depot von Stublo in diesen Zusammenhang 
gestellt w i r d : „Der mit der Aunje t i t ze r Ku l tu r verbundene Scha tz fund von Stublo kann t ro tz der 
alten Form der in ihm enthal tenen Lockenringe ebenfalls einer jüngeren Stufe angehören, d. h. 
der ersten Häl f t e der mitt leren rumänischen Bronzezei t" (A. VULPE, Die Ä x t e und Beile in R u 
mänien I. Prähis t . Bronze funde Abt . I X Band 2 [1970] 40). Zule tz t hat H . J. HUNDT Beden
ken gegenüber einer allgemeinen Frühda t i e rung der Weidenbla t tohr r inge vorgebracht (Acta Arch. 
Carpa th i ca 15, 1975, 235 f.). Für chronologische Folgerungen hinsichtlich des Ansatzes f rühe r 
Metal lkul turen in der Slowakei und ihrer Einflüsse auf die westlicheren Gebiete besteht insgesamt 
keine genügend sichere Basis. 

Bedeutung auch fü r den norda lp inen Bereich in bezug auf die unterschiedliche A u f n a h m e der Me
tallurgie bei einzelnen Kul tu rg ruppen dürf ten Ergebnisse der slowakischen und polnischen For
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schung h a b e n , die v o r einiger Zei t in deutscher Sprache vorge leg t u n d n u n erneu t bes tät ig t w u r 
den , die jedoch v o r a l lem in der deutschen Fach l i t e r a tu r bisher k a u m Beach tung f a n d e n . In sei
ner B e a r b e i t u n g des spä t schnurkeramischen G r ä b e r f e l d e s v o n Vesele stell te BUDINSKYKRICKA 
v o r ü b e r e inem J a h r z e h n t fest , d a ß es „in U b e r e i n s t i m m u n g m i t J . VLADäR tei lweise mit dem 
ä l t e ren H o r i z o n t der N i t r a  G r u p p e synchronis ier t w e r d e n " k a n n u n d f e r n e r : „Das G r ä b e r f e l d 
v o n Vesele gehör t , t r o t z seines I n v e n t a r s (vor a l lem der K e r a m i k ) , das noch ü b e r w i e g e n d äneo
lithische P r ä g u n g a u f w e i s t , berei ts in die F r ü h b r o n z e z e i t . D a das G r ä b e r f e l d mit den A n f ä n g e n 
der N i t r a  G r u p p e nicht n u r zeitgleich, s o n d e r n auch artgleich ist, k ö n n t e der Vese le Typ , v o n 
A. T o c i k berecht ig t als Bezeichnung zugehör ige r F u n d e aus d e m s lowakischmähr ischen Gebie t 
e i n g e f ü h r t , als erste S t u f e der N i t r a  G r u p p e be t rach te t w e r d e n , die an den Vese le Typ nicht 
n u r a n k n ü p f t , sonde rn in ih re r ä l t e ren P h a s e m i t i h m auch wahrscheinl ich ident isch is t" (Slov. 
Arch . 13, 1965, 88 ff .) . I m v o r l i e g e n d e n B a n d b e m e r k t VLADäR ZU dieser F r a g e : „ F ü r die E i n 
s t u f u n g der C h l o p i c e  V e s e l e  G r u p p e u n d der ih r n a c h f o l g e n d e n N i t r a  u n d K o s t ' a n e r G r u p p e n 
bere i t s in einen ä l t e ren Abschni t t der K u p f e r z e i t k ö n n t e das V o r k o m m e n der K u p f e r i n d u s t r i e 
sprechen, namen t l i ch die w e i d e n b l a t t f ö r m i g e n Schmuckstücke. Besonders die Forschungsergebnisse 
in den G r ä b e r f e l d e r n der N i t r a  G r u p p e v o n B r a n c u n d N i t r a  C e r m a n in der Slowake i sowie 
H o l e s o v in M ä h r e n v e r a n l a ß t e n uns jedoch, die C h l o p i c e  V e s e l e  G r u p p e erst an den A n f a n g der 
F r ü h b r o n z e z e i t zu se tzen" . Wei te r stell t er fest , „ d a ß der äl teste Abschni t t der N i t r a  G r u p p e mit 
der C h l o p i c e  V e s e l e  G r u p p e , der P r o t o a u n j e t i t z e r u n d der P r o t o n a g y r e v e r K u l t u r v o m T y p 
A l s o n e m e d i te i lweise synchronis ie r t w e r d e n k a n n " (5). O h n e A b w e i c h u n g v o n diesem Ergebn i s 
f a ß t e J . MACHNIK die g e n a n n t e n K u l t u r g r u p p e n u n t e r d e m Begriff E p i s c h n u r  K u l t u r k r e i s zu
s a m m e n ( zu le t z t in Pre i s t o r i a A l p i n a 10, 1974, 191 f.). 

I n welchem M a ß e die Verhä l tn i s se in Süddeu t sch l and vergle ichbar sind, l ä ß t sich derze i t wegen 
der d ü r f t i g e r e n F u n d  u n d Bearbe i tungss i t ua t i on nicht k l a r b e a n t w o r t e n . Bisher nicht stich
ha l t ig w i d e r l e g t s ind P . REINECKES B e o b a c h t u n g e n : „ In die ä l t e ren Abschni t te des süd u n d mit 
te ldeutschen B r o n z e a l t e r s schieben sich ande r s gear t e t e S o n d e r g r u p p e n (von s t a rk neoli thischem 
H a b i t u s ) m e h r a l lgemeine r o d e r m e h r r eg iona le r V e r b r e i t u n g ein, ohne d a ß ih r chronologisches 
V e r h ä l t n i s zu e i n a n d e r ver s t änd l i ch w ä r e " u n d w e i t e r : „ I n n e r h a l b der f r ü h e n Bronzeze i t auch 
die j ü n g e r e ' S c h n u r k e r a m i k der f a c e t t i e r t e n S t e i n h ä m m e r (nach M e t a l l v o r l a g e ) u n d der schnur
ker . A m p h o r e n , geschweif ten Becher, B l u m e n t o p f v a s e n usw., v o r w i e g e n d mit G r a b h ü g e l n ; e t w a 
zwischen A 1 u n d A 2 anzuse tzen? Auch in S ü d d e u t s c h l a n d noch Feuers te indo lche" ( G e r m a n i a 8, 
1924, 43; d a z u auch R . A. MAIER, J a h r e s b e r . d. Baye r . B o d e n d e n k m a l p f l e g e 5, 1964, 81 ff. 132 f.). 
Ent sp rechende Ergebnisse h a t CH. STRAHM nach der B e a r b e i t u n g v o n F u n d e n der spä ten Schnur
k e r a m i k b z w . des S p ä t n e o l i t h i k u m s aus der Schweiz vorge leg t ( zu l e t z t : Pre i s to r i a A l p i n a 10, 
1974, 2 1  4 2 ) . 

D i e C h r o n o l o g i e s tü t z t sich nachdrückl ich auf Fes ts te l lungen aus der H o r i z o n t a l s t r a t i g r a p h i e eini
ger G r ä b e r f e l d e r u n d auf die Beobach tung v o n Z u s a m m e n h ä n g e n zwischen verschiedenen K u l 
t u r e n nörd l ich u n d südlich des K a r p a t e n b o g e n s , sie w i r d aber auch ge t ragen v o n der Vors te l 
lung v o n W a n d e r u n g e n a m E n d e des Ä n e o l i t h i k u m s u n d v o n der A n n a h m e f rühmyken i sche r Be
einf lussung w ä h r e n d des Spätabschni t t es der F r ü h b r o n z e z e i t . 

Schachtgrabzei t l iche Einflüsse aus d e m M i t t e l m e e r r a u m nach N o r d e n sind bisher w e d e r durch 
I m p o r t e belegt , noch durch nachvo l l z i ehba re archäologische I n t e r p r e t a t i o n e n genügend gesichert. 
F a ß b a r e Belege wie z. B. R a p i e r e , die in Bulgar i en g e f u n d e n w u r d e n , gehören j ünge ren Phasen 
der mykeni schen K u l t u r an u n d s ind ohne Vergleichsstücke im K a r p a t e n b e c k e n . Auch die aus 
S ü d w e s t e n w i r k s a m gedachte A u s s t r a h l u n g s k r a f t albanischer R a p i e r e v o n eins twei len unsicherer, 
da u m s t r i t t e n e r Zei t s te l lung , k a n n w e d e r f ü r eine ku l tu re l l e Beeinflussung noch f ü r D a t i e r u n g e n 
h e r a n g e z o g e n w e r d e n . Z w e i geographisch e twas nähe r gelegene mykenische Scherben v o m D e 
belo B r d o bei S a r a j e v o t r a g e n n u n nördl ich v o n M a k e d o n i e n zur Sicherung der „ K o n t a k t e des 
mykenischen Griechen lands mit Z e n t r a l e u r o p a bei, die bis j e t z t lediglich a u f g r u n d ku l tu re l l e r 
V e r w a n d t s c h a f t e n a n g e n o m m e n w u r d e n " , nach Vergleichsstücken gehören sie jedoch erst in die 
P h a s e späthe l lad isch I I I A 2 spä t ( G e r m a n i a 53, 1975, 153—156). E b e n f a l l s j ünge r als die Schacht
g rabze i t d a t i e r t G . BANDI eine Reihe ve rz i e r t e r Tons t empe l , wie sie auch v o n s lowakischen F u n d 
stel len der M a d ' a r o v c e  V e t e r o v  G r u p p e s t a m m e n . Sie s ind nach m e d i t e r r a n e n V o r b i l d e r n ver 
fe r t ig t , die v o m 15. bis 13. J a h r h . v. C h r . in V e r w e n d u n g s t anden , u n d BANDI v e r m u t e t in ihnen 
I n s t r u m e n t e eines t r anseuropä i schen Berns te inhande l s w ä h r e n d der S ü d  N o r d gerichteten m y 
kenischanatol i schen H a n d e l s e x p a n s i o n (Pre i s to r ia A l p i n a 10, 1974, 237—252). Einen wei te ren 
Pos ten auf der Liste wahrscheinl ich mykenischägäischer Einflüsse sieht J . MAKKAY in der Dolch
da r s t e l l ung auf einer Scherbe v o m G r ä b e r f e l d D u n a ü j v ä r o s  K o z i d e r , die er in die 2. H ä l f t e des 
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14. Jah rh . dat ier t (Acta Arch. H u n g . 23, 1971, 19—28). Auch A. HARDING f a n d bei seiner U n t e r 
suchung keine Hinweise auf eine f rühe Verb indung : "The evidence for contact between Mycenean 
Greece and the rest of Europe which can be der ived f r o m s tudy of tools a n d implements is 
neither extensive nor conclusive. Only in the latest per iod of the Greek Late Bronze Age are 
identical produc t ion t radi t ions discernible" (Proc. Prehist . Soc. 41, 1975, 200). Entsprechend ge
hören die Vergleichsmöglichkeiten fü r skandinavische Funde, die mit der mykenischen K u l t u r in 
Verbindung gebracht werden, ins späte 15. bis 12. Jah rh . v. Chr . (zuletzt A. SNODGRASS, in : 
Arch. Atlant ica 1, 1, 1975, 40 ff.). Sofern ein archäologischer Beleg er laubt , von „mykenischem 
Leben auf dem Wietenberg" zu sprechen, hande l t es sich um eine Verb indung aus dem f rühen 
13. Jahrh . , die ein H e r d a l t a r aus dem Palas t der Spätphase von Mykene dat ie r t (Fundber . aus 
BadenWür t t . 1, 1974, 724 ff.). Dieser Zeit entspricht auch, was mit Bezug auf vier Gri f fzungen
dolche der jüngeren Bronze bzw. f rühen Urnenfe lde rze i t (CakaStufe) festgestellt w i r d : „My
kenische Einflüsse, die sich in der Slowakei bereits am Ende der f rühmykenischen Zeit in der 
O t o m a n i  und M a d ' a r o v c e  K u l t u r geäußer t hat ten , werden erst wieder nach einer längeren 
Zwischenpause in der jüngeren Bronzezei t spürba r " (52). Demgegenüber belegen die e rwähn ten 
äl teren Funde, bei denen es sich nicht um Impor te handel t , lediglich allgemein Beziehungen 
zu jüngeren Phasen der mykenischen Kul tu r . Dies gilt ebenso f ü r die R ä d e r mit vier Speichen, 
denn sie sind fü r eine verläßliche Synchronisierung der V e t e r o v  M a d ' a r o v c e  G r u p p e mit der 
Schachtgrabzeit nicht geeignet. Auf südliche T o n r ä d e r entsprechender Wagenmodel le wird nicht 
verwiesen, und die Darste l lungen vierspeichiger R ä d e r im mykenischen Bereich sind selbstver
ständlich nicht auf die Schachtgrabzeit beschränkt, was jedoch stets vorausgesetzt wird . Aus ande
ren Teilen Europas sind Dars te l lungen auf Stelen und Tonge fäßen sowie Tonräde r aus G r a b 
und Siedlungszusammenhängen jüngerer Zeitstel lung belegt (S. PIGGOTT/G. DANIEL [Hrsg . ] , 
France before the Romans [1974] 153 Abb. 12; V. PINGEL, in : H a m b u r g e r Beiträge zur Archäo
logie 4, 1974, 7 Abb. 3. 4; J. ARNAL/H. PRADES, I X . In te rna t . Kongr . f. Vor u. Frühgesch. N i z 
za Sept. 1976, Colloque X X V I I , 39 ff . ; E. BLUME, Verzeichnis Prenz lau [1908] 44 N r . 452 
Abb. 49; H . GEISLER, Ausgrabungen und Funde 9, 1964, 140 ff. Abb. 2; E. CHANTRE, Etudes 
paleoethnologiques, Age du Bronze [1875] PI. L X V I ; T. E. PEET, The Stone and Bronze Ages 
in I ta ly and Sicily [1909] PL V, 12; M. WOSINSKY, Das prähistorische Schanzwerk von Lengyel 
[1888] Taf . I X , 38). Ganz unabhängig von der Beurtei lung der herangezogenen Verbindungs
möglichkeiten fehl t eine Erk lä rung f ü r die unwahrscheinliche Annahme , d a ß mykenische Ein
flüsse in einem Gebiet, in dem ihre Wirkung besonders f rüh und stark wirksam gedacht werden , 
gerade zu der Zeit aussetzen sollen, in der in engen oder weiter benachbar ten R ä u m e n mit ih
rem Auf t r e t en gerechnet werden kann . 
Eine f rühmykenische Expans ion ist im westlichen und im östlichen Mit te lmeer raum selbst ebenso
wenig f a ß b a r (H . G . BUCHHOLZ, Ägäische Funde und Kultureinflüsse in den Randgebie ten des 
Mittelmeers. Arch. Anz. 1974, 325—462; ders., Prähis t . Zeitschr. 50, 1975, 201 f.), so daß A. 
MOZSOLICS in einer Übersicht feststel l t : „Der sog. mykenische Einf luß ist wahrscheinlich K o n 
takten heute nicht näher definierbarer Art mit Kleinasien zuzuschreiben, aber diese können nicht 
f rühe r als Mit te bis Ende des 15. Jah rhunde r t s s t a t tge funden haben" (Acta Ant iqua Acad. Scient. 
Hungar icae 21, 1973, 4—8). Ältere Befunde w u r d e n auch bei dem Symposion "The Myceneans 
in the Eastern Medi t e r r anean" (Nicosia 1972) nicht vorgelegt, und dem entspricht ebenso der 
späte Ansatz eines kürzlich unwei t von Ugar i t entdeckten mykenischen Steinkammergrabes , das 
nach Bauweise und Beigaben der Kul tu r des 14. und 13. Jah rh . von Ugar i t zugewiesen wird 
(Archeologia [Paris] 88, N o v . 1975, 6 7  7 0 ) . 
In diesem Zusammenhang ist die „Eisendolchklinge mit säbelförmiger Spitze" (41, N r . 97) aus ei
nem Brunnen in Ganovce von Interesse. E. VLCEK und L. HäJEK legten den Fund vor und be
zeichneten ihn als Dolchgriff (iron handle of a dagger) mit seitlichen Leisten (slightly increased 
listels) zur Befestigung der Griffschalen, die wahrscheinlich aus H o r n bestanden und am oberen 
Ende mit einem Eisenniet befestigt waren , zusammen mit einem Bronzeblechstreifen, der außen 
um den Griff herumlief . Die Klinge war mit drei konischen Bronzenieten von ungleicher Größe
befestigt. Zeitlich wird der Dolchgriff der O t o m a n i  K u l t u r zugewiesen. Er lag jedoch nach der 
Schichtbeschreibung zusammen mit den übrigen Metal lgegenständen höher (Schicht 3) als die Ke
ramik, die Steingegenstände und die Birkenr indegefäße (Schicht 2) (Festschrif t f. P. BOSCH
GIMPERA, Mexico 1963, 429 f. 434; Slov. Arch. 21, 1973, 293 f. Abb. 35. 36). O b die Bezeichnung 
„geschlossener B r u n n e n f u n d " die Keramik zu Recht einschließt, ist wegen der Schichtentrennung, 
nicht selbstverständlich, fü r die Dat ie rung jedoch von Bedeutung. 
D a es sich bei dem eisernen Dolchgriff um eine'n Impor tgegens tand handel t , könnte er fü r die 
Chronologie besonders wichtig werden . Mangels Paral le len ist jedoch bisher weder ein H e r 
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kunf t sgeb ie t noch eine P e r i o d e zu benennen . D a s schachtgrabzei t l iche M y k e n e , dessen ange 
n o m m e n e Einf lüsse nach N o r d e n auch die D a t i e r u n g der O t o m a n i  K u l t u r entscheiden, k e n n t 
o f f e n b a r selbst ke in Eisen (G. KARO, Die Schachtgräber v o n M y k e n a i [1930/1933] 318 A n m . 2). 
D i e sicherste Aussage zu d e m Stück ist die, d a ß es als Beleg f ü r rege H a n d e l s b e z i e h u n g e n mit dem 
mykenischen Gebie t nicht h e r a n g e z o g e n w e r d e n k a n n . Auch j üngere E i s e n f u n d e s ind selten, u n d 
selbst in der spä tmyken i schen P e r i o d e e r fo lg t e n u r die E i n f u h r e inze lner Eisengegens tände aus 
A n a t o l i e n (S. IAKOVIDIS, A t h e n s A n n a i s of Archaeo logy 3, 1970, 288 ff.). Auch u n t e r diesem G e 
s ich t spunk t w i r d A n a t o l i e n s t ä rke r als bisher beachte t w e r d e n müssen, w o eine f r ü h e eiserne 
Dolchk l inge berei ts aus d e m G r a b K v o n A l a c a H ü y ü k belegt ist. 

D e r B a n d e rhä l t sein Gewich t nicht n u r durch die V o r l a g e des Mater i a l s , sonde rn auch durch 
D a r l e g u n g der mit der F u n d g r u p p e der Dolche v e r b u n d e n e n Fül le v o n P r o b l e m e n , die auch in 
spä t e ren A r b e i t e n zu berücksicht igen sein w i r d . Zahl re iche A n r e g u n g e n sind der d i f f e r enz i e r enden 
Bet rach tungsweise u n d d e m U m s t a n d zu v e r d a n k e n , d a ß VLADäR, o b w o h l sich sehr vieles im 
F l u ß bef inde t , zu den e inze lnen F r a g e n k l a r Ste l lung g e n o m m e n h a t . M i t Sicherheit ist der ein
geschlagene W e g der einzige, der zu e r s t r ebenswer t en Lösungen der of fenen ku l tu re l l en u n d 
chronologischen F r a g e n f ü h r e n w i r d . Es w i r d A u f g a b e wei t e re r B ä n d e sein, hier nicht n u r geo
graphisch, s o n d e r n auch in der ku l tu r e l l en Beur t e i l ung anzuschl ießen . M i t d e m D a n k an A u t o r , 
H e r a u s g e b e r u n d V e r l a g sei der Wunsch nach ba ld iger B e a r b e i t u n g der Dolche benachbar t e r Ge
b ie te v e r b u n d e n . 
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