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schlössen den Platz auf beiden Seiten ab. Später wurde die Halle entfernt; auf 
ihrer Stelle erhob sich an der Ecke der via praetoria und principalis ein kleiner 
steinerner Bau, mit dem vielleicht der auf der Ostseite des Innenhofs 
gleichzeitig ist. 

Gießen. Helmke. 
Bericht igung. 

In dem Aufsatze von Fabricius Germania VII 1923 S. 79 ff. ist ein sinn
störender Doppeldruckfehler unterlaufen, den wir zu berichtigen bitten. S. 86 
Zle. 28 ist statt „nie" „die" und Zle. 34 statt „die" „nie" zu setzen. 

A U S M U S E E N U N D V E R E I N E N . 
Fachgruppe für Vor und Früh

geschichte Bayerns bei der Anthropolo
gischen Gesellschaft München. Si t zung 
vom 17. N o v e m b e r 1923. 

P. Reinecke, Zur ch rono log i schen 
Gliederung der süddeutschen Bronze
zeit. 

W i e seit J a h r e n e rkann t , beansp ru 
chen i nne rha lb des Bronzea l t e r s auf 
süddeu t schem Boden die beiden ä l te ren 
H a u p t a b s c h n i t t e (provisor isch A, B be
nann t ) wesent l ich l ängere L e b e n s d a u e r 
als die nach fo lgenden (C, D ) . I n f o l g e 
dessen lag klar zu Tage , daß diese bei
den äl teren Abschn i t t e sich noch wie
der in m e h r e r e typologisch versch ieden
gea r t e t e Stu fen gl iedern müssen . 

F ü r eine U n t e r t e i l u n g der f r ü h e n 
Bronzeze i t (A) Süddeu t sch l ands s tehen 
seit l angem beze ichnende F u n d e zur 
V e r f ü g u n g . Die äl tere Hügelgfräber
bronzezei t (B) hingegen läßt t ro tz ihres 
F u n d r e i c h t u m s bei ihren bescheidenen 
G r a b a u s s t a t t u n g e n sich vore r s t noch 
nicht weiter te i len; n u r löst sich von 
ihr klar ein kleiner Kreis spä te r F u n d e 
ab (mit Vol lg r i f f schwer t e rn , die sicht
lich unmi t t e l ba r e V o r l ä u f e r der typ ischen 
Bronzeze i t CSchwer t e r bilden, dazu 
Nadeln , die N a u e 1894 schon als 
U e b e r g a n g s f o r m e n bezeichnet h a t ) , den 
wir r ich t iger wohl als äl tere P h a s e der 
Per iode C ansp rechen müssen . 

In die äl teren Abschn i t t e des süd
und mit te ldeu t schen Bronzea l t e r s schie
ben sich anders gea r t e t e S o n d e r g r u p 
pen (von s ta rk neol i th i schem H a b i t u s ) 
m e h r al lgemeiner oder m e h r reg ionaler 
V e r b r e i t u n g ein, ohne daß ihr c h r o n o 
logisches Verhä l tn i s zu e inander ver
s tändl ich wäre . Diese vor läu f ig une r 
k lä rbare E r s c h e i n u n g l äß t sich in noch 
s t ä rke rem Grade in u n s e r e m J u n g n e o 
l i thicum beobach ten . 

D a n a c h gewinnen wir f ü r die süd
deu t sche Bronzeze i t n u n m e h r fo lgende 
Gl iede rung : 

L e t z t e s v o r b r o n z e z e i t l i 
c h e s N e o l i t h i c u m : A l t h e i m e r 

T y p u s (— nord . G a n g g r ä b e r k u l t u r u. 
a.) Remede l loku l tu r I t a l i ens ; Ear ly 
M i n o a n E v a n s auf Kre ta , Gräbe r 
K u m a s a , Pha is tos , H a g i a T r i a d a u. a. 
m. — der X I I . Dynas t i e A e g y p t e n s vor
angehend) . — Verhä l t n i s zur gleich
falls endneol i th i schen G l o c k e n 
b e c h e r k u l t u r noch unk la r . 

F r ü h e B r o n z e z e i t ( A = M o n
t e l i u s 1885 Per . I , von M o n t . i r r ig 
auch einzelne B  T y p e n e inbezogen ; bei 
S o p h. M ü l l e r 1909 t r e f f e n d f ü r 
D ä n e m a r k „noch N e o l i t h i c u m " ; nord i 
sche Ste ink i s t enku l tu 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 asse t t i e r t en Ste in
h ä m m e r (nach Metallvorlag 'e) u n d der 
schnu rke r . A m p h o r e n , geschwei f t en 
Becher , B l u m e n t o p f v a s e n usw., vorwie
gend mit G r a b h ü g e l n ; e twa zwischen 
A I und A 2 a n z u s e t z e n ? A u c h in Süd
deu t sch land noch Feue r s t e indo lche . — 
S t u f e A I = S t u f e v o n G a u 
b i c k e l h e i m  N e u e n h e i l i n g e n . 
T r i a n g u l ä r e ( impor t ie r te ) Dolche , 
Flachg räbe r , zumeis t H o c k e r (in Mit 
t e ldeu t sch land auch H ü g e l g r ä b e r ) . Die 
A u n j e t i t z e r Gräber B ö h m e n s vielfach 
noch bis A 2 re ichend. — S t u f e A 2 
= S t u f e v o n T r a s s e m  L a n g q u. a i d
T i n s d a h l . Ael tes te Dolche bezw. 
K u r z s c h w e r t e r mit geschwe i f t e r Klinge 
( A r r e t o n  T y p u s auf den br i t i schen I n 
se ln ) ; vore r s t nicht viel G r ä b e r (F l ach 
g räbe r und. H ü g e l g r ä b e r in der süddeu t 
schen Zone b ezeu g t ) . Viel W o h n g r u 
benniedersch läge . K e r a m i k wie bei Kel
heim (Gaus rabsche Kiesgrube , Schule r 
loch) — M a r s c h w i t z e r T y p u s (mit m e h r 
neol i th . H a b i t u s ; j ü n g e r s c h n u r k e r . A n 
klänge) in Schlesien. I n U n g a r n reich 
ent fa l te t ( U r n e n f e l d e r t y p u s von Lovas 
be reny u. a.) . 

A e l t e r e s ü d d e u t s c h e H ü 
g e l g r ä b e r  B r o n z e z e i t (bei 
M o n t . einzelne T y p e n i r r ig M o n t . I 
und I I zuge te i l t ; S. Mül le r 1909 Ael t . 
Bronzea l te r , 1. und 2. Zei tg ruppe , in 
der 2. A n f ä n g e eigener nord i sche r 
B r o n z e k u l t u r ; im N o r d e n noch neol i th . 
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Einsch lag ) . I n S ü d d e u t s c h l a n d sicher
lich in m e h r e r e S t u f e n zu ze r l egen ; 
of t L e i c h e n b r a n d ; ausschl ießl ich T u 
mul i (die wenigen sche inbaren Flach 
g r ä b e r wohl von ve rebne t en H ü g e l n ; 
vere inzel t noch H o c k e r , auch in Grä
bern u n t e r Niveau ) . 

J ü n g e r e u n d s p ä t e s ü d 
d e u t s c h e H ü g e l g r ä b e r b r o n 
z e z e i t (C, D ) . Nich t sehr lange dau
ernd , etwa seit 1250 od. 1200 v . C h r . ; F r ü h 
v i l l anovaku l tu r I ta l iens , beg innend mit 
dem Nach lassen myken i schen I m p o r t e s 
von V a s e n I I I . Firniss t i les auf Sizilien. 
I n s g e s a m t weniger G r a b f u n d e als in B. 
C = M o n t . I I , S. Mül le r 3. u n d 4. Zeit
g ruppe , ganz kurz f r i s t i ge E r s c h e i n u n 
gen. S t u f e C 1 (wohl = S. Müller 3) 
= S t u f e \ v o n G ö g g e n h o f e n 
L e i b e r s b e r g . V o l l g r i f f s c h w e r t e r 
nach A r t der S c h w e r t e r mit Griff von 
a c h t k a n t i g e m Q u e r s c h n i t t , j edoch ohne 
diese A b k a n t u n g , teilweise ande r s ver
z ie r t ; Nade ln wie Naue , Bronzeze i t in 

Oberbaye rn , X X X 1, u. a. — S t u f e 
C 2 = S t u f e v o n R e i s e n s b u r g 
A s e n k o f e n  H a m m e r ( = S. 
Müller 4. Z e i t g r u p p e ) . Schwer t e r mit 
ach teck ig g e k a n t e t e m Vollgr i f f , Griff 
z u n g e n s c h w e r t e r wie in A s e n k o f e n und 
H a m m e r (von S.\ Müller i r r ig in Gruppe 
5 verwiesen) , Nadeln (das I n v e n t a r in 
Alt. uns . heidn. Vorz . V T a f . 62 skiz
z ie r t ) . I n Südbaye rn auf fa l lend viel 
Schwer t e r als Einze l funde . — S t u f e 
D ( = M o n t . I I I ; S. Müller 5. u n d 6. 
Zei tgruppe , ganz kurz f r i s t ige Ersche i 
n u n g e n ) . U n m i t t e l b a r in Hal l s t a t t A 
ü b e r g e h e n d . F l a c h g r ä b e r ( U r n e n f r i e d 
höfe) in Süddeu t sch l and außerha lb der 
N o r d a l p e n t ä l e r noch selten. Nördl ich der 
Alpen noch kein Eisen nachweisbar (im 
Mit te lmeergeb ie t schon vorhe r be
k a n n t ) . 

D i e n a c h b r o n z e z e i t l i c h e n 
S t u f e n H a l l s t a t t A u n d B nur 
kurz f r i s t ige E r s c h e i n u n g e n (endend 
etwa 800 v. Chr. ) . 

LITERATUR. 
Die neue Beurtei lung der Kybele-

statuette aus Coblenz. E i n e E r 
w i d e r n n g. 

I m vor igen J a h r g a n g dieser Zeit
schr i f t (S. 91 ff . ) bespr ich t H . L e h 
n e r meine Schr i f t ,Ueber eine Mar
m o r s t a t u e t t e der Großen M u t t e r mit 
der äl tes ten I n s c h r i f t der Rhe in l ande in 
kel t i scher Sprache B o n n 1922'1) u n d 
k o m m t zu dem Ergebnis , daß diese 
S t a t u e t t e das W e r k eines Fä l sche r s in 
Sebas topo l und E n d e 1917 aus Sebas to 
pol oder Odessa durch einen deu t schen 
Solda ten nach B o n n e ingeschleppt sei: 
die Angabe , es sei auf dem l inken M o 
sehrfer n a h e der M ü n d u n g g e f u n d e n , 
b e r u h e auf F a l s c h m e l d u n g u n d U n 
w a h r h e i t . Seine D a r l e g u n g e n bes tehen 
aus drei Tei len : 1) Mit te i lungen aus 
einem amt l i chen Schre iben des ,P rov in 
z i a lmuseums B o n n ' v o m M ä r z 1918 an 
den U n t e r z e i c h n e t e n , das von L e h n e r 
v e r f a ß t i s t ; 2) Mit te i lungen aus dem 
Schre iben des A r c h ä o l o g e n P r o f . Z a h n 
vom M u s e u m zu Ber l in ; 3) Mit te i lun
gen aus dem Schre iben des P r o f e s s o r s 
der Geschich te v o n S t e r n in Hal le . 
I ch b e d a u r e zu 1) es auf r ich t ig , daß 
L e h n e r nicht den ganzen Brie fwechse l 
vom M ä r z 1918 im W o r t l a u t mittei len 
k o n n t e ; der Leser w ü r d e da raus er
sehen, d a ß er damals ,nicht im Gei ing
sten m e h r da ran Zweifelte ' , daß das 
Bildwerk von einem der von ihm n a m 
h a f t g e m a c h t e n , be rüch t ig ten Alte r 
t u m s h ä n d l e r ' der Rhe in l ande h e r r ü h r t , 

A b g ü s s e der S t a t u e t t e bei E. W i l 
bers, Bonn , Cölns t r aße 99. 

eine A u f f a s s u n g , gegen die ich damals 
vergebl ich a n k ä m p f t e , die aber je tz t 
au fgegeben ist . I n der u n t e r 2) g e n a n n 
ten Z u s c h r i f t ber ichte t Zahn , daß ihm 
Reliefs angebo ten wurden , die in R u ß 
land als Erzeugn i s se f ü r die Fremden , 
als .Andenken ' u. dgl. hergeste l l t wur 
den, mit I n s c h r i f t e n teils in griechi
schen, teils in russ ischen Buchs taben , 
und zwar in e rhabene r S c h r i f t ; es seien 
diese aber nicht als F ä l s c h u n g e n f ü r den 
g r o ß e n K u n s t h a n d e l zu be t rach ten . 
,Ganz bes t immt er innere ich mich auch, 
daß mir, wenn ich nicht irre, schon 
w ä h r e n d des Kriegs , eine Gruppe , wie 
die von P r o f . M a r x , vorgezeig t wurde , 
auch mit I n s c h r i f t versehen . Vielleicht 
war es gar dieselbe. ' F ü r eine wissen
schaf t l i che B e h a n d l u n g ist diese Er in 
ne rung , sowohl mit wie ohne die Zu
sätze ,wenn ich nicht irre ' und .viel
leicht . . . gar ' u n b r a u c h b a r . I n der 
un te r 3) e r w ä h n t e n Zuschr i f t wird mit
geteilt, daß bis 1910 in Sebas topol ein 
, a rmer T e u f e l ' aus . M a r m o r p l ä t t c h e n ' 
.S ta tue t t en etc. zu H u n d e r t e n gear
beitet hat , mit erhabenen , durch Säure 
he rausgeä t z t en Insch r i f t en , die n u r bei 
N a m e n einen a n n ä h e r n d e n Sinn gaben : 
,so hat er Socra tes in K e t t e n auf einer 
Pr i t sche l iegend dargestel l t , mit der Fri 
su r eines russ ischen Baue rn , die H a a r e 
in der Mit te geschei tel t , u n d glat t her
u n t e r g e k ä m m t , in russ i schem K a f t a n , 
und in g e s c h n ü r t e n Bas t schuhen . ' Das
selbe K u n s t w e r k e r w ä h n t Zahn a. a. O.: 
der N a m e des Socra tes war nach sei
nem Ber ich t der F i g u r beigeschr ieben. 


