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"Wer e inmal die schier unerschöpf l iche Fül le spä tb ronzeze i t l i che r H o r t f u n d e in den Museen des 
donau länd i schen O s t e u r o p a bes t aun t u n d s tud ie r t ha t , der k e n n t auch die G r ü n d e , w a r u m diese 
Mate r i a l i en bis heu te n u r z u m ger ingsten Teil eine ausre ichende B e a r b e i t u n g e r f a h r e n h a b e n . Es 
s ind die gleichen, die auch einer E d i t i o n der s o g e n a n n t e n Schweizer P f a h l b a u b r o n z e n bisher im 
Wege s t anden . Die G r ö ß e der F u n d m a s s e schreckte! 

N a t ü r l i c h ha t es nicht an E i n z e l a k t i o n e n gefeh l t , diesem b r e n n e n d e n P r o b l e m zu Leibe zu rücken. 
JOSEF HAMPELS B r o n z k o r v o n 1886/87 w a r ein erster Versuch, hier A b h i l f e zu schaffen. U n d 
doch h a t es m e h r als ein halbes J a h r h u n d e r t gedaue r t , bis FRIEDRICH HOLSTES p o s t h u m h e r a u s 
gegebene Museumssk izzen u n t e r d e m St ichwor t „ H o r t f u n d e S ü d o s t e u r o p a s " einen neuer l ichen 
V o r s t o ß in dieser Rich tung bedeu te t en . So nütz l ich dieses U n t e r n e h m e n w a r , so w a r es gleichwohl 
n u r eine Ver legenhe i t s lösung . HERMANN MüLLERKARPES g r o ß ange leg te C h r o n o l o g i e der U r n e n 
f e l d e r k u l t u r s t re i f te n u r eben den O s t a l p e n r a u m u n d griff auf die D o n a u t i e f e b e n e nicht über . 
Ers t "WILHELM ALBERT V. BRUNN h a t d a n n , v o n den mit te ldeu t schen H o r t f u n d e n ausgehend , ers t 
mals den Versuch u n t e r n o m m e n , auch die H o r t f u n d e des D o n a u r a u m e s in ein typenbeschre ibendes 
u n d chronologisches Sys tem zu z w i n g e n . U n n ö t i g zu be tonen , d a ß auch er nicht an eine u m f a s 
sende E d i t i o n dieser H o r t e d e n k e n k o n n t e . I n den l e t z t en J a h r e n sind d a n n v o n serbischer u n d 
rumänischer Seite w i e d e r u m d a n k e n s w e r t e Te i l a rbe i t en zu diesem P r o b l e m beiges teuer t w o r d e n , 
aber ein großes, grenzenüberschre i t endes G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n aller bete i l ig ten D o n a u l ä n d e r 
in der A r t des MüLLERfvARPEschen P B F  U n t e r n e h m e n s ist bis heu te nicht z u s t a n d e g e k o m m e n . 

Es ist das unbes t r e i t ba r e Verd iens t v o n KSENIJA VINSKIGASPARINI, einen neuen W e g in dieser 
Si tua t ion beschri t ten zu haben . Sie h a t mit d e m kroa t i schen Z w i s c h e n s t r o m l a n d v o n Save u n d 
D r a u einen geographisch in sich geschlossenen, leicht über schauba ren u n d nach al len Seiten v e r m i t 
t e lnden , v o r al lem aber m i t zugehör igen F u n d m a t e r i a l i e n reich bes tückten R a u m herausgegr i f f en , 
h a t diese in e inem kri t ischen F u n d k a t a l o g z u s a m m e n g e f a ß t u n d sie auf 131 T a f e l n n a h e z u k o m 
p l e t t abgebi lde t . D a neben den H o r t e n , die durchaus im M i t t e l p u n k t s tehen, auch noch die e n t 
sprechenden Sied lungen u n d N e k r o p o l e n m i t b e h a n d e l t s ind, w u r d e so ein r e p r ä s e n t a t i v e r A u s 
schnitt gewonnen , dessen feste Basis chronologische u n d t ypenve rg le i chende Rückschlüsse auf die 
a n g r e n z e n d e n Gebie te z u l ä ß t . 

F r a u VINSKIS T e x t ist serbokroa t i sch geschrieben (176 Sei ten) , aber es ist ihr u n d d e m v e r s t ä n d 
nisvol len R e d a k t i o n s k o m i t e e zu v e r d a n k e n , d a ß die Ergebnisse in e inem aus führ l i chen , 17 Seiten 
l angen deutschen Resümee z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n k o n n t e n . So ist der , o f f e n b a r b e w u ß t ange
sprochene, mit te leuropä ische Leser in der Lage, die G e d a n k e n g ä n g e der A u t o r i n nachzuvo l l z i ehen , 
auch w e n n ihm als e inem S p r a c h u n k u n d i g e n na tü r l i ch wesent l iche D e t a i l s v e r b o r g e n ble iben. 
D a f ü r w i r d er reich entschädig t durch den ganz ausgezeichneten Abbi ldungs t e i l , d e m frei l ich alle 
M a ß a n g a b e n feh len . D i e A u t o r i n h a t sich die M ü h e gemacht , die zah l losen B r o n z e n Stück f ü r 
Stück zu zeichnen, w o d u r c h alle Verz i e rungsde ta i l s s ichtbar gemacht w e r d e n . Dies ist ein Vor te i l , 
der gar nicht hoch genug e inzuschä tzen ist u n d der hoffent l ich alle N a c h f o l g e r zu gleichem V o r 
gehen anreg t . Z u m ersten M a l ist hier ein t i e fe r Einbl ick in ein w e i t g e h e n d u n b e k a n n t e s u n d d a 
her meist n u r s p e k u l a t i v angegangenes M a t e r i a l e r fo lg t , dessen V o r l a g e f r ag lo s w e i t e r f ü h r e n d e 
Diskuss ionen im G e f o l g e h a b e n w i r d . 

Bes t immend f ü r die "Wahl des T h e m a s — nebenbe i F r a u VINSKIS Disse r t a t i on — d ü r f t e neben den 
reichen, meist unve rö f f en t l i ch t en F u n d e n des Z a g r e b e r M u s e u m s w o h l der r e l a t i v günst ige F o r 
schungsstand des Gebietes zwischen Save u n d D r a u gewesen sein. D e m g e g e n ü b e r fielen die u m 
gebenden Regionen ab o d e r w a r e n in i h rem F u n d b e s t a n d doch entscheidend anders , w e n n m a n 
e t w a an die l iburnischen u n d j apodischen N e k r o p o l e n M i t t e l d a l m a t i e n s d e n k t . Solche A u s k l a m 
m e r u n g e n bedeu ten indes nicht, d a ß die F u n d e des „ U m l a n d e s " nicht l a u f e n d v o n F r a u VINSKI 
he rangezogen w e r d e n . U n e r l ä ß l i c h f ü r ihr gewisse rmaßen zwischen M i t t e l e u r o p a u n d d e m D o n a u 
r a u m ve rmi t t e lndes T h e m a w a r aber eine genaue K e n n t n i s des Forschungss tandes in M i t t e l e u r o p a 
selbst. Die A u t o r i n h a t sich desha lb sehr b e m ü h t , diesen i h ren Lesern gründl ich d a r z u l e g e n 
(S. 9—14). Ausgehend v o n der noch i m m e r vorhe r r schenden G r u n d v o r s t e l l u n g , d a ß es sich bei 
den U r n e n f e l d e r n u m eine E i n w a n d e r u n g h a n d e l n müsse, ist die A u t o r i n nüchte rn genug f e s t zu 
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stellen, d a ß alle stichhaltigen Aussagen über „ H e r k u n f t " und „E thn ikon" der Urnenfe lde r einst
weilen fruchtlos bleiben und d a ß es besser sei, den Fundstoff zunächst ohne jede "Wertung im 
obigen Sinne so präzise wie möglich zu klassifizieren. 

D a n n w i r d der Fundstoff selbst vorgestel l t (S. 15—20). Er ist von einer erstaunlichen Einseitigkeit , 
die freilich durch die F u n d u m s t ä n d e bedingt ist. Die Masse der Funde besteht aus H o r t e n , in 
Kroa t i en gibt es allein 62, von denen hier 50 komple t t vorgelegt werden. Vordringlichstes An
liegen der A u t o r i n m u ß t e es daher sein, diese Fundmasse in eine sinnvolle chronologische O r d n u n g 
zu zwingen und sie in ihrer regionalen Typens t reuung zu beobachten. — In weitem Abstand fol 
gen d a n n die G r a b f u n d e , bei denen es sich zum größten Teil um planlos geborgene Einzelgräber 
hande l t . Vol ls tändig untersuchte Nekropo l en fehlen einstweilen ganz. Immerh in bieten ein paar 
geschlossene G r a b f u n d e wenigstens Hinweise . Die weitaus meisten gehören der jüngeren U r n e n 
felderzei t an, von der äl teren haben sich erst in jüngster Zeit einige Steinkistengräber eingestellt. 
— A m weitesten zurück ist der Forschungsstand bei den Siedlungen. Auswer tba re Beobachtungen 
fehlen in N o r d k r o a t i e n nahezu ganz ; die in Syrmien l iegenden, erst in den letzten Jah ren syste
matisch untersuchten Siedlungen v o n G o m o l a v a bei H r t k o v c i und J a k o v o bei Zemun konnten 
indes nicht berücksichtigt werden . 

Was die erarbei te te chronologische Gliederung anbelangt (S. 21—23), die sich natürlich wesentlich 
auf die Aussage der H o r t e s tütz t , so unterscheidet die Autor in fünf Zei tphasen. Diese lehnen sich 
u n v e r k e n n b a r an das v o n REINECKE und MüLLERKARPE entwickelte Stufenschema an, was nicht 
ganz unbedenkl ich ist, da sich diese Gliederung ja auf Mit te leuropa bezieht, dessen Fundstoff 
im Arbeitsgebiet der Autor in nur in Teilen v o r h a n d e n ist. Doch ist diese G e f a h r durchaus 
e r k a n n t worden , weshalb Frau VINSKIS Zei ts tufen auch keineswegs identisch mit denen von 
MüLLERKARPE sind, was sehr zu beachten ist. Das f ü r den SaveDrauBereich gewonnene System 
sieht fo lgende rmaßen aus (dazu die ChronologieTabel le Abb. 7 auf S. 176): 

Phase I Ende B z / C  Beginn Bz/D Ende 14. Jah rh .  etwa 1230 v. Chr . 
Phase I I Ende B z / D und H a / A 1 etwa 1 2 3 0  1 1 0 0 v. Chr . 
Phase I I I H a / A 2 etwa 1 1 0 0  1 0 0 0 v. Chr . 
Phase IV H a / B 1  Beginn H a / B 2 e twa 1 0 0 0  8 5 0 v. Chr . 
Phase V H a / B 2 und H a / B 3 e twa 8 5 0  7 5 0 / 7 0 0 v. Chr . 

Vergleicht man diese Zei t s tufen mit den fünf Stufen MüLLERKARPES, dann fä l l t auf , d a ß die 
kroatische Stufe I noch in der Mit te lbronzeze i t beginnt , d a ß die Zei ts tufe H a / B 2 MüLLERKAR
PES in den beiden kroatischen Stufen I V und V integrier t ist und daß die kroatische Stufe V, die 
im wesentlichen H a / B 3 enthäl t , gleichwohl bis in die Zeit um 700 v. Chr . reicht, was nach mit
teleuropäischen Begriffen schon vol lem H a / C entspricht. D e n k t m a n weiter an die von AMALIA 
MOZSOLICS und v. BRUNN f ü r den D o n a u r a u m aufgestel l ten ChronologieSysteme, die teilweise 
ganz andere Wege gehen, dann werden die Schwierigkeiten sichtbar, all diese Systeme sinnvoll 
zu koord in ie ren . Dabei zeigt sich wieder einmal die Hilf los igkei t unseres methodischen H a n d 
werkzeugs , das immer dann versagt , wenn es da rum geht, gelebte Wirklichkei t in einem Schubla
den bzw. Kästchensystem e inzufangen . D e m k a n n man zwar , wie etwa die Lei tung des PBF
Un te rnehmens demonstr ier t , mit einem chronologisch geordneten Fundor tnamenSys tem begeg
nen, das immer neue Einschiebungen zu läß t , doch werden dami t der physischen A u f n a h m e f ä h i g 
keit des Lesers rasch natürl iche Grenzen gesetzt. 

Was die Regional is ierung des Fundstoffs anbelangt , so k a n n die Autor in überzeugend zwei große 
G r u p p e n unterscheiden: Der Westtei l ihres Arbeitsgebietes blickt stets nach N o r d e n auf den 
zwischen O s t a l p e n r a n d und D o n a u gelegenen R a u m , anders ausgedrückt auf den Westteil des 
großen Donaubeckens. Demgegenüber gehört der Osttei l , v o r a b das Mündungsgebie t von Save 
und D r a u , zu einem K u l t u r r a u m , der schon durch den von der Theiß durchflossenen ungarischen 
Alfö ld bes t immt ist. Beide G r u p p e n wurze ln in den f rühmit te lbronzezei t l ichen Kul tu ren der 
großen Donau t i e febene . Aber w ä h r e n d die westliche G r u p p e mit dem Eindr ingen t h r akok immer i 
scher Elemente einen gewissen Abschluß findet, lebt die östliche G r u p p e als sogenannte Val Da l j 
K u l t u r kontinuier l ich in die Hal l s t a t t  , ja sogar in die beginnende Latenezei t for t . Jedenfa l l s hat 
das Arbeitsgebiet der Autor in Antei l an zwei ganz verschiedenen Fundgruppen , und man könnte 
deshalb die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre , f ü r jede G r u p p e ein eigenes Chro 
nologieSystem zu erarbei ten und d a n n beide mite inander zu vergleichen. Dieser Versuch ist je
doch nicht u n t e r n o m m e n worden , und so schließen die im fo lgenden kurz zu umreißenden Chro
nologiePhasen immer beide genannten K u l t u r g r u p p e n ein. 
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Phase I (S. 2 4 - 6 3 mit Typen ta fe l Abb. 1): 

a) Westgruppe 
Charakter i s ie r t wird die Westgruppe durch Nekropo l en wie Virovi t ica (Tat . 7—11) und H o r t e 
wie Peklenica a. d. Murr (Taf. 20). Die Keramik der Urnengräber von Virovi t ica wurze l t mit 
Sicherheit in einem f rühmit te lbronzezei t l ichen westpadanischen Fundus , womi t eine bodens tän
dige Entwicklung nahegelegt wird . — Das Typenspek t rum der H o r t e enthäl t mit te l endbronze
zeitliche Gri f fp l a t t en  und Gri f fzungen typen , Dolche mit dreieckiger Gri f fp la t t e , M o h n k o p f 
nadel imi ta t ionen (keine echten!), aber auch schon ältere Griff sicheln und Tüllenbeile, die in die 
ältere Urnenfe lderze i t f o r t d a u e r n (56 Abb. 1). Der H o r t von Peklenica ver rä t im übrigen eine 
Eigenart , die viele donauländische H o r t e auszeichnet: Donauländische H o r t e weisen meist keine 
scharf abgegrenzten T y p e n f r o n t e n auf , sind vielmehr durch ein Nebene inande r langlebiger For
men gekennzeichnet. 

b) Ostgruppe 
Auch die Ostgruppe geht unmi t te lbar auf f rühmit te lbronzezei t l iche Grund lagen zurück. G r ä 
berfe lder wie Surcin (Taf . 2—5) u n d D u b o v a c reichen von Bz/A 2 kontinuierl ich bis ans Ende 
von H a / A . Typisch sind die U r n e n mit hohem kannel ie r tem H a l s wie Taf . 5. Eine Zäsur wird 
hier erst mit dem Eindr ingen der jungurnenfelderzei t l ichen G r u p p e von V ä l  D a l j erkennbar . 

c) Verbre i tung 

Das Kar tenbi ld (Taf . 132) zeigt eine relat iv gleichmäßige Fundbelegung. Nekropo l en überwie
gen, Siedlungen gibt es reichlich, H o r t e sind ganz vereinzelt . Das Schwergewicht liegt deutlich 
auf der Ostgruppe . Als immer wieder hervor t re tende Gruppenscheide erweist sich ein nahezu 
fundleeres Gebiet nördlich der Mündungen von U n a und Vrbas in die Save. 

Phase II (S. 6 4  1 3 1 mit Typen ta fe ln Abb. 2 und 3): 

a) Westgruppe 
Von N o r d e n her erreichen Elemente der Baie rdo r f Ve la t i t z Gruppe den nordwestkroat ischen 
R a u m ; die ältere Virov i t i ca Gruppe wird assimiliert. 

b) Ostgruppe 

Nekropo len vom Typus Surcin leben for t . Es ist die Blütezeit der sog. PseudoPro tov i l l anova 
Urnen . Offen bleibt, wie weit Baierdor f Elemente bis in die Ostgruppe durchdringen. 

c) Verbrei tung 

Die Phase I I bedeutet die Blütezeit der älteren Urnen fe lde rku l t u r , was sich in einem nie mehr 
erreichten Fundre ichtum ausdrückt (dazu die K a r t e auf Taf . 133). Bei Erha l t der alten G r u p 
penscheide im mittelkroatischen R a u m liegt das Schwergewicht je tzt eindeutig auf der Ostgruppe . 
W ä h r e n d Nekropo l en und Siedlungen sichtbar in den H i n t e r g r u n d t re ten, nimmt die Zahl der 
H o r t e plötzlich rap ide zu, ohne daß h ie r fü r einleuchtende G r ü n d e zu erkennen wären . Von den 
insgesamt 50 kroatischen H o r t e n gehören allein 28 H o r t e der Phase I I an. Im Gegensatz zu der 
im keramischen Bestand wie in der allgemeinen Fundve rb re i tung so deutlich erkennbaren G r u p 
penscheide bieten die H o r t i n h a l t e ein überraschend einheitliches Bild. Die H o r t e der Phase I I 
entsprechen in groben Zügen dem von v. BRUNN umschriebenen H o r t h o r i z o n t von Kisapär i 
Lengyeltöt i Transdanubiens . Zahlreiche in den H o r t e n anzu t re f fende Violinbogenfibeln (Taf . 136) 
geben einen wil lkommenen absolutchronologischen Zei tansa tz (13 . J ah rh . ) . Vergleicht man indes 
die H o r t e der Phase I I mit Mit te leuropa , dann w i r d wieder das chronologisch breite Spek t rum 
sichtbar, das Typen der Stufe Bz/D wie der Stufe H a / A 1 u m f a ß t . 

Die Autor in ha t den Inha l t der I I  H o r t e analysier t . Dabei stellt sich heraus, daß die meisten 
der in ihnen enthal tenen Typen ein oft weitverbrei te tes Gut darstellen. Schon deswegen mußte 
— mit Ausnahme der Fibeln (s. u.) — auf Verbre i tungskar ten verzichtet werden . Doch weist die 
Autor in auf eine Fülle interessanter Einzelhei ten hin, welche die bisherigen Beobachtungen 
wirkungsvol l ergänzen (S. 202 f.). So weist sie z . B . mit Recht auf den f rühen zeitlichen Ansa tz 
der in diesen H o r t e n enthal tenen Fragmente von Helmen , Schilden und Beinschienen hin, welche 
die MERHARTschen Thesen von der mitteleuropäischen Abkunf t solcher Waffen unterstreichen. 
Allerdings scheinen der Autor in eine Reihe neuerer Arbei ten entgangen zu sein, welche dieses 
Prob lem doch wesentlich komplexer und kompl iz ie r te r erscheinen lassen. Er inner t sei u. a. an die 
große Helmarbe i t von H . HENCKEN oder an die Studien über die griechische Bewaf fnung von 

I 



6 3 4 Buchbesprechungen 

SNODGRASS. — Einen eigenen E x k u r s w i d m e t die A u t o r i n dem gehäuf ten A u f t r e t e n v o n Viol in
u n d Bla t tbüge l f ibe ln im R a u m zwischen Save u n d D r a u (S. 112 ff. 203 ff. mit T a f . 136/137). U n 
ter den 41 bis heute b e k a n n t e n Fibeln dieser A r t in Jugos lawien s tammen allein 31 aus dem 
S a v e  D r a u  G e b i e t . D a s ist eine Zahl , mit der n u r noch I ta l i en Schrit t ha l t en k a n n . Sie alle ge
h ö r e n wei t übe rwiegend der Phase B z / D bis H a / A an. Die A u t o r i n stellt dabei un te r den Vio
l inbogenf ibe ln eine eigene „ S a v e  G r u p p e " heraus , die sich von den nordwes tba lkan i schen durch 
eine a n d e r e A r t der Büge lve rz i e rung u n d durch ihre G r ö ß e unterscheidet . Die S a v e  G r u p p e ist 
entsprechenden Fibeln in Mit t e l eu ropa , in I ta l i en u n d der Ägäis n ä h e r v e r w a n d t als den n o r d 
wes tba lkanischen . Die A u t o r i n möchte hieraus den Schluß ziehen, d a ß der N o r d w e s t b a l k a n bei 
den „ägäischen W a n d e r u n g e n " nicht die Rol le gespielt haben könne , die m a n ihm bisher beige
messen habe , doch scheint uns der Diskuss ionss tand über dies P r o b l e m inzwischen eine Phase er
reicht zu haben , die es wenig gera ten sein l äß t , dera r t ige Einzelerscheinungen unmi t t e lba r auch 
mit den T r ä g e r n v o n "Wanderungen in V e r b i n d u n g zu br ingen . 

Phase III (S. 1 3 2  1 4 9 mit T y p e n t a f e l Abb. 4) : 

a) West  u n d O s t g r u p p e 

D a s F u n d m a t e r i a l aus den N e k r o p o l e n l ä ß t auch wei t e rh in eine deutliche G r u p p e n t r e n n u n g er
kennen . W ä h r e n d aber die W e s t g r u p p e in N o r d w e s t k r o a t i e n , e twa G r ä b e r wie Z a g r e b  H o r v a t i 
(Taf . 93), sich kont inuier l ich aus einem ä l te ren Bestand wei te ren twicke l t , also keiner le i gewal t 
same E i n w i r k u n g e n e r k e n n e n l äß t , gilt dies nicht f ü r die O s t g r u p p e im Bereich der S a v e  M ü n 
dung . H i e r w i r d offensichtlich die noch bis in die Phase I I I lebende G r u p p e Surcin v o n der aus 
dem mährischs lowakischen R a u m s t a m m e n d e n u n d die D o n a u a b w ä r t s dr ingenden G r u p p e V a l 
D a l j abgelöst , in der m a n wahrscheinl ich doch eine echte W a n d e r b e w e g u n g e rkennen d a r f . 

b) V e r b r e i t u n g 

D a s F u n d b i l d dieser Phase (Taf . 134) ha t sich gegenüber demjen igen von Phase I I erneu t drastisch 
v e r ä n d e r t . D a s Verhä l tn i s zwischen Siedlungen, N e k r o p o l e n u n d H o r t e n ist je tz t wei tgehend 
ausgeglichen, die al ten Grenzscheiden sind auch wei t e rh in u n v e r ä n d e r t geblieben. 

Die s t a rke R e d u k t i o n der H o r t f u n d e w i r d v o n der A u t o r i n mit einem al lmähl ichen Ver fa l l der 
metal lurgischen P r o d u k t i o n e rk lä r t , was aber in dem Augenbl ick auch anders i n t e rp re t i e r t w e r 
den k a n n , w e n n m a n in den H o r t e n bes t immte , m e h r in geistige Bereiche zie lende Nieder l egungs 
p r a k t i k e n erblickt. D a s Z e n t r u m der H o r t e l iegt j e t z t e indeut ig in N o r d w e s t k r o a t i e n , also im 
Gebie t der W e s t g r u p p e . Kennze ichnende T y p e n der Phase I I sind verschwunden , so z. B. SPROCK
HOFFIa u n d  I l a Schwer t e r , äl tere Gri f fzungendo lche , Riegseemesser u n d Viol inbogenfibeln . 
Verschwunden sind aber auch die blechgetr iebenen Waffen te i l e wie H e l m e , Schilde u n d Bein
schienen, w e n n m a n v o n den punk tbucke lve rz i e r t en Schienen aus Klos t a r I v a n i c (Taf . 96, 2. 3) 
absieht , die schon zur G r u p p e K u f i m  P e r g i n e , also zu H a / B 1Formen über le i ten . O b m a n den 
B a r r e n T a f . 96, 29 geradezu als „ K e f t i u  G e w i c h t " bezeichnen d a r f , scheint uns zwei fe lha f t , auch 
w e n n er zwei fe l los eine mitte lmeerische F o r m dars te l l t . M i t dieser Bezeichnung symbolis ier t die 
A u t o r i n ein weiteres M a l das hohe Gewicht , das sie auch heute noch der V e r k n ü p f u n g v o n F u n d 
m a t e r i a l u n d historischen Begr i f fen wie dem der „ägäischen W a n d e r u n g " beimessen möchte. Wir 
gestehen offen , d a ß w i r hier in ih ren M u t b e w u n d e r n ! 

Phasen IV und V (S. 1 5 0  1 7 2 mit T y p e n t a f e l n A b b . 5 u n d 6) : 

a) W e s t g r u p p e 
N a c h wie vor sind die al ten R e g i o n a l g r u p p e n e rkennba r . Die Wes tg ruppe mit N e k r o p o l e n wie 
Vel ika Gor i ca (Taf . 1 0 2  1 0 6 ) , K r u p a c a (Taf . 100) u n d Trescerovac (Taf . 101) l ä ß t auch wei te r 
hin Z u s a m m e n h ä n g e mit M i t t e l e u r o p a e rkennen , die e twa nach M a r i a Ras t (Ringabro l lung) , nach 
Klen tn ice (Südmähren ) , ja sogar bis zu den Münchner G r ä b e r f e l d e r n weisen. Die Bronzen ver 
k ö r p e r n klassischen H a / B 1 Stil (z. B. E i k o p f n a d e l n [Ta f . 102, 16] oder Schwerter wie T a f . 
103, 1). Auch die Schlußphase dieser N e k r o p o l e n im Sinne v o n H a / B 3 ist noch zu erkennen , die 
d a n n aber im Grabhüge lk re i s der äl teren H a l l s t a t t k u l t u r der O s t a l p e n au fgeh t . K o n t i n u i t ä t ist 
hier j edenfa l l s gewähr le is te t . 

b) O s t g r u p p e 
A n d e r s ist dies in Syrmien /S lavon ien , im Gebie t der O s t g r u p p e . H i e r h a t die schon w ä h r e n d der 
Phase I I I e ingedrungene V ä l  D a l j  G r u p p e ganz neue Verhäl tn isse geschaffen, deren teilweise 
sehr umfangre iche N e k r o p o l e n (z. B. V u k o v a r ) of f enba r kont inuier l ich bis ins f r ü h e Latene for t 
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dauern . Vor allem in der Ostg ruppe wird deutlich, d a ß eine Drei te i lung, wie sie MüLLERKARPE 
in Mar ia Ras t (Ruse) beobachtet hat te , nicht möglich ist. In V u k o v a r und D a l j gibt es also nur 
zwei beobachtbare H a / B  S t u f e n (Phase I V u n d V), denen d a n n unmi t t e lba r eine Stufe H a / C 
folgt . A n den U b e r g a n g zu dieser Stufe gehören in diesen N e k r o p o l e n auf tauchende , oft reich 
ausgestat tete Körpe rg räbe r , in denen die A u t o r i n „ thrakok immer i sche" wie auch ba lkan i l ly r i 
sche Elemente zu erkennen glaubt . Mit diesen K ö r p e r g r ä b e r n ist zugleich das E n d e der „echten" 
U r n e n f e l d e r k u l t u r in Syrmien v e r k n ü p f t , obgleich die N e k r o p o l e n als solche, wie schon be
merkt , weiter belegt werden . 

c) Verbre i tung 

Die weitere V e r d ü n n u n g des Fundbi ldes (Taf . 135), die mit den noch recht undurchsichtigen 
Fundverhä l tn i ssen zusammenhäng t , l äß t erkennen , d a ß Siedlungen fas t ganz u n b e k a n n t sind, 
w ä h r e n d sich Gräbe r und H o r t e e twa die Waage hal ten . Die alte, w ä h r e n d al ler Phasen zu 
beobachtende Grenzscheide in Mit te lk roa t i en bleibt auch j e tz t erha l ten . Der s ta rk zurückgegan
gene Mater i a lbes tand ha t die Auto r in ve ran laß t , die beiden Phasen I V u n d V auf einer K a r t e 
zusammenzufassen . D e r m e r k w ü r d i g e Rückgang steht zu Mit te l eu ropa in einem deutlichen Ge
gensatz, da hier die jüngere U r n e n f e l d e r k u l t u r einen immer domin ie renderen Stand e inzunehmen 
beginnt . Interessant ist auch, d a ß die A u t o r i n die MüLLERKARPEStufe H a / B 2 f ü r ihr Arbei ts
gebiet auf lös t u n d sie auf die beiden Phasen I V u n d V ver te i l t . Dieser V o r g a n g zeigt erneut , 
wie wichtig es ist, die postul ier te Stufe H a / B 2 zu ü b e r p r ü f e n , die zunächst nur an zwei Gräber 
fe ldern (Kelheim und Mar ia Rast ) ausgeschieden werden konnte , die von MüLLERKARPE in der 
Folge aber gleichwohl auf größere Gebiete über t r agen w u r d e . Die Beobachtungen in Kroa t i en 
machen erneut klar , d a ß wei t räumige Stufengl iederungen methodisch anfech tbar sind u n d d a ß 
eine verläßliche Chronologie von kleinen Regiona lg ruppen auszugehen hat , die d a n n mite inander 
verglichen werden müssen. 

Was die H o r t e der jüngeren U r n e n f e l d e r k u l t u r im besonderen anbelangt , so ist ihr zahlenmäßiges 
Verhä l tn i s innerha lb der beiden Phasen ausgeglichen (8:8). Die H o r t e der Phase I V beinhal ten 
dabei die MüLLERKARPEStufen H a / B 1 u n d Teile von 2, diejenigen der Phase V den Rest der 
Stufe 2, die Stufen H a / B 3 und das beginnende H a / C . Was den Typenvergle ich anbe langt , so sind 
die H o r t e generell den H o r t e n Transdanub iens wesensve rwand t , diejenigen südlich der Save 
entha l ten zusätzlich balkanische Elemente . Kennzeichnend f ü r die H o r t e der Phase I V in N o r d 
kroa t ien sind Barren in F o r m durchlochter D o p p e l s p i t z h ä m m e r , die — zerhackt — of fenba r als 
Zahlungsmi t te l ( z .B . Taf . 112, 18—23) benu tz t w u r d e n . In teressant sind fe rner Bronzegußkuchen 
mit Bleikern, deren Analysen auf südalp ine H e r k u n f t schließen lassen (Taf . 112, 16). — Leit
fo rmen der Phase V  H o r t e sind kleine Tüllenbei le mit Seitenöse ( z . B . T a f . 129, 3—5), gelegentlich 
große einteilige Bogenfibeln mit hohem N a d e l h a l t e r (Taf . 128 ,6 ) , die ihre Analogien in der 
Glasinaes tufe I I I C haben. Einteil ige Bril lenfibeln (Taf . 131, 21—23; 1 2 9 , 1 2 . 1 3 ) u n d Trensen
teile th rakokimmer ischer H e r k u n f t (Taf . 127; 130, B) machen deutlich, d a ß wir schon am Über 
gang zu H a / C stehen. 

Wie in allen H a l l s t a t t g r u p p e n bildet auch in N o r d w e s t k r o a t i e n die U r n e n f e l d e r k u l t u r das v o r 
ausgehende Subst ra t . Dies schließt nicht aus, d a ß mit Beginn der H a l l s t a t t z e i t neue geistige u n d 
materiel le K u l t u r g ü t e r hinzuge t re ten sind, deren H e r k u n f t freilich noch genauerer P r ü f u n g be
da r f . Insgesamt bedeute t KSENIJA VINSKIS Buch einen wichtigen Baustein im G e f ü g e der danub i 
schen Spätbronzeze i t . M a n w i r d bei allen künf t igen Erör t e rungen von dieser soliden Basis aus
zugehen haben . 
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