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Abb. 5 

Gri f fwarzen , Griffösen und Henke] mit mehr oder weniger weiter Ö f f n u n g 
sind nicht selten (Abb. 4, Fig. 1 und 2). 

Der Ton einiger Scherben enthäl t ganz grobe Quarzkörner . 
Die Ansiedelung bestand, soweit die bisherigen Ergebnisse ausreichen, nur 

im Neoli thikum. Von Metallsachen ist bis je tz t nichts gefunden worden. 
D i 11 i n g e n a. D. P. Z e n e 11 i. 

Über den Z u s a m m e n h a n g der markomannischen Kultur
entwicklung mit der politischen Geschichte des Stammes . 
Die Frühgeschichte der germanischen Stämme und Völker u m f a ß t nodi 

eine Reihe bisher ungelöster oder nur unbefr iedigend beantworteter Probleme. 
Aufhel lung kann man nur noch von Seiten der Bodenforschung erwarten, falls 
nicht neue Quellen erschlossen werden. Was wissen wir beispielsweise über 
die Ursache der Ausbi ldung jener stammlichen Differenzierung, in der uns 
die Germanen in der Gesdiichte entgegentreten? Wie steht es mit unserer 
Kenntnis der Gründe des Zusammenschlusses einer Vielheit von Stammen zu 
größeren V olksgemeinschaften? 

Alle jene Erscheinungen, die in der Geschichte als vollendete Tatsachen er
scheinen, können sich nicht mit einem Male ausgebildet haben. Im Gegenteile 
wird es lange Zeit erforder t haben, diese großartigen Veränderungen aus
zuprägen. Um aber eine Entwicklung in jener Zeit zu fassen, haben wir nach 
dem heutigen Stande unseres Wissens kein anderes Mittel als die Bodenfunde, 
die gerade in ihrer eigenartigen Zusammensetzung alle Merkmale einer Ent
wicklung widerspiegeln. Tn welchem Ausmaße nun diese kulturel le Entwick
lung mit der politischen zusammenhängen kann, soll an einem Beispiele zu 
zeigen versucht werden. 

Im wesentlichen darf die germanische Kultur der römisdicn Kaiserzeit in 
Böhmen den Markomannen zugeschrieben werden. D a ß wir daneben noch mit 
einer oder mit mehreren Komponenten zu rechnen haben, geht daraus hervor, 
daß der nördliche Teil des Landes bereits zur ausgehenden Latenezeit von 
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einem germanischen Stamme besetzt war . Da im ersten nachchristlichen Jah r 
hundert die Unterschiede k a u m mehr ausgeprägt sind, darf man wohl auf 
nur geringen kulturel len Einfluß schließen, der das Gesamtbild nur in ge
ringem Maß beeinträchtigt, jedenfal ls wird die Analyse der germanischen 
Hinterlassenschaft in Böhmen nicht berühr t . Von Haus aus können wir hier 
vier bezw. fünf große Altsachengruppen unterscheiden. Zu der einen gehören 
typisch germanische Formen, deren Entwicklung seit dem Ende der Bronze
zeit erfolgt ist. In erster Linie gehört hierher als kennzeichnend westgerma
nisches Kulturgut der germanische Topf , ferner gewisse Zungengür te lhaken 
and das halbmondförmige Rasiermesser ohne Gri f f , gewisse Nadeln und das 
einschneidige Schwert. Zur zweiten G r u p p e sind Altsachen zu zählen, die in 
der f rühen oder mitt leren Latenezeit aus dem kreise der keltischen Kultur 
übernommen und nachgeahmt wurden. Hierher gehört die Situla und die 
Vase, beides Drehscheibengefäße, gewisse Fibeln, bronzene Gürte lhaken und 
eiserne Gürtelschließen, fast alle W a f f e n t y p e n , Sichelmesser. Scheren und 
Trinkhornbeschläge. Die dri t te G r u p p e endlich u m f a ß t alle jene Gegenstände, 
die erst kurz vor Christ i Gebur t von den Kelten her übernommen worden 
sind. Trinkhornendbeschlägo. Achterschnallen, Schnallen mit eingerolltem 
Bügelende, Riemenzungen. Knopfsporen, birnförmige Anhänger, Gri f fzungen
messer und Kämme mit durchbrochener Griff platte. Zur vierten G r u p p e sind 
weiters Altsachon zu rechnen, die aus den keltischen Donauländern stammen, 
die meisten Fibeln, die Gürtelschließen mit git terart ig durchbrochener Riemen
kappe und die Kastenbestandteile. Die f ü n f t e G r u p p e bilden endlich Gegen
stände, die aus dem römischen Weltreiche kommen, vor allem die verschie
denen Arten von Bronzegefäßen, Fibeln, Fingerringe, Terra sigillata und 
Terra nigraGefäße und noch einige Kleinsachen. In diesem Zusammenhange 
wäre auch der Einf luß der römischen B e w a f f n u n g auf die germanische zu 
nennen, vor allem das germanische Stoßschwert. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß eigentlich mehr als die H ä l f t e der 
markomannischen Kulturhinter lassenschaft aus der Zeit um Christ i Gebur t 
ungermanischen Ursprungs ist. Alsbald änder t sich aber das Bild. Die f rem
den Formen werden umgestal tet oder germanisiert , sofern sie nicht überhaup t 
aus der Kulturentwicklung ausscheiden. Aus den norischen Fibeln entstehen 
schon frühzei t ig ausgesprochen germanische Spangen, die Gürtelschließen mit 
gitterartig durchbrochenen Riemenkappen liefern die Vorbilder zu den ger
manischen Rechteckschnallen, die Kastenbestandtei le geben die Anregung zur 
Herstellung einheimischer einfach gehaltener Schmucktruhen. Ähnliches er
fahren die bodenständigen keltischen Kulturelemente. Auf der Töpferscheibe 
gearbeitete Gefäße kommen bald nicht mehr vor. Sie werden durch hand
gemachte Kntsprcchungen ersetzt. Auch die Schnallentypen werden vereinfacht 
und verkürzt , die Riemenzungen dem germanischen Zeitstile angepaßt . Aus
gesprochen germanische Eigenart zeigen auch die birnförmigen Anhänger, die 
Montelius mit guten Gründen in das 1. Jah rhunde r t gesetzt hat1). Unver
kennbar sind auch die Einwirkungen der römischen Einfuhrstücke, die be
sonders zahlreich aus dem Beginne der frührömischen Käiserzeit vorliegen. 
In der Hauptsache kommen diese Einflüsse bei der germanischen Keramik 
zur Geltung. Bereits Schwantes2) hat darauf hingewiesen, daß die römischen 
Bronzeeimer auf die Formengebung der germanischen Gefäße eingewirkt 
haben. Er geht aber in die Trre. weil er die verschiedenen G e f ä ß t y p e n nicht 
streng genug auseinander häl t und auch in zeitlicher Hinsicht fehlgreif t . Nach 
meiner Überzeugung haben die vorchristlichen germanischen Tonsitulen mit 

x) Svcnska Fornminnesföreningens Tidskr i f t IX, S. 205 ff. Die ostgermanischen 
Stücke sind jünger. 

2) Prähistorische Zeitschrift VIT (1915)., S. 50 ff. 
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r ö m i s c h e n M e t a l l v o r b i l c l e r n n ich t s z u t u n . D e r E i n f l u ß ze ig t sich e r s t s p ä t e r 
g e g e n E n d e des 1. J a h r h u n d e r t s n. C h r . , i n d e r Zei t d e r s t r e n g e n P r o f i l i e r u n g . 
D i e v o r b i l d l i c h e n B r o n z e e i m e r w a r e n a b e r d a m a l s i n B ö h m e n w o h l nicht 
m e h r in G e b r a u c h m i t A u s n a h m e d e r schar f p r o f i l i e r t e n s p ä t e n S t ü c k e w i e 
W i l l e r s , N e u e U n t e r s u c h u n g e n T a i . I I I , 1, IV, 4. G e g e n d ie M i t t e des 2. nach
ch r i s t l i chen J a h r h u n d e r t s e r f o l g t e d a n n ein U m s c h w u n g , m ö g l i c h e r w e i s e u n t e r 
d e m E i n f l u ß d e r B r o n z e e i m e r m i t E i s e n h e n k e l w i e W i l l e r s , N e u e U n t e r 
s u c h u n g e n T a f . 111,2, d e r e n S p ä t f o r m e n in B ö h m e n noch i m 2. J a h r h u n d e r t 
i n G e b r a u c h w a r e n . D i e G e g e n s t ä n d e w e r d e n e i n f a c h u n d n ü c h t e r n , d i e F o r m 
v e r w a s c h e n , w i e b e s o n d e r s d i e M e t a l l s a c h c n b e l e g e n , R i e m e n z u n g e n , T r i n k 
h o r n e n d besch l äge , Siche lmesse r , Sche ren , Sch i ld fe s se l , v o r a l l e m a b e r d ie 
F i b e l n , d e r e n B ü g e l w u l s t v e r s c h w i n d e t . A u c h d i e K e r a m i k b e t e i l i g t sich 
d a r a n . D i e e i n z e l n e n T e i l e d e r G e f ä ß e w e r d e n n i c h t m e h r u n t e r s c h i e d e n , es 
e n t s t e h t d e r sogen , s p ä t r ö m i s c h e T o p f , d e r sich m i t g e r i n g e r V e r ä n d e r u n g b i s 
i n d i e MeroAvingerze i t e r h ä l t . G l e i c h z e i t i g t r e t e n p l a s t i s c h e V e r z i e r u n g e n a u f , 
d i e S c h w a n t e s m i t R e c h t a u f N a c h b i l d u n g e n v o n H e n k e l a t t a e h e n z u r ü c k f ü h r t . 
D i e b ö h m i s c h e n G e f ä ß e d i e s e r A r t l e h n e n sich an d ie t o p f f ö r m i g e n B r o n z e 
e i m e r a n , w i e d i e N a c h a h m u n g e n d e r N i e t e n b e s a g e n . 

E i n e n n e u e n A b s c h n i t t e r ö f f n e t d a s a u s g e h e n d e 2. nachch r l ; ! l i ehe J a h r 
h u n d e r t . Z w a r h a t d a m a l s d i e E i n f u h r a u s den r ö m i s c h e n P r o v i n z e n nach d e n 
G r ä b e r f u n d e n j e n e r Zei t d e n T i e f s t a n d e r r e i ch t , a b e r d e r k u l t u r e l l e W e n d e 
p u n k t i s t d u r c h d a s A u f k o m m e n n e u e r E n t w i c k l u n g s r e i h e n g e k e n n z e i c h n e t . 
D i e g e s a m t e H i n t e r l a s s e n s c h a f t i s t w i e d e r i n d r e i b e z w . v i e r G r u p p e n z u ze r 
l egen . Z u r e r s t e n G r u p p e g e h ö r e n d ie a l t h e i m i s c h e n Ser i en , z u r z w e i t e n d ie 
A l t s a c h e n , d i e v o n d e n n ö r d l i c h e n E l b g e r m a n e n s t a m m e n , b e i s p i e l s w e i s e d ie 
E i s e n ä x t e , d i e d r i t t e G r u p p e u m f a ß t e n d l i c h a l l e j e n e o s t g e r m a n i s c h e n Ele 
m e n t e , d i e d e n sogen , go t i s chen K u l t u r s t r o m a u s m a c h e n , d ie F i b e l n m i t u m 
g e s c h l a g e n e m F u ß u n d e t w a s s p ä t e r d i e B e k a n n t s c h a f t m i t d e r T ö p f e r s e h e i b e . 
Z u r v i e r t e n G r u p p e e n d l i c h s ind E n t w i c k l u n g s r e i h e n zu z ä h l e n , d ie a u f 
r ö m i s c h e V o r b i l d e r z u r ü c k g e h e n , d a s A u f k o m m e n d e r K r e i s s c h e i b e u f i b e l n 3 ) . 
d e r T i e r s c h e i b e n f i b e l n , d e r N i e t s p o r e n , d e r S c h i l d b u c k e l u n d d e r m e i s t e n 
P e r l e n t y p e n . A l l e d ie se u r s p r ü n g l i c h f r e m d e n F o r m e n r e i h e n w e r d e n d e m 
m a r k o m a n n i s c h e n G e s c h m a c k e e n t s p r e c h e n d u m g e s t a l t e t . D i e F i b e l m i t u m 
g e s c h l a g e n e m F u ß w i r d z u w e s t g e r m a n i s c h e n S p a n g e n u m g e f o r m t , d ie K r e i s 
n n d T i e r s c h e i b e n f i b e l n m i t S p i r a l e i n r i c h t u n g e n v e r s e h e n , d e r u m b o w i r d 
p r o f i l i e r t u n d z u e i n e r d e m g e r m a n i s c h e n S t a n g e n b u c k e l a n g e g l i c h e n e n ge
r u n d e t e n F o r m u m g e b i l d e t . D i e g e r m a n i s c h e K e r a m i k h ä l t sich a n s c h e i n e n d 
v o n d i e s e n E i n f l ü s s e n f r e i . N u r d ie a l t e S i t u l a b e d i e n t sich s p ä t e r d e r T ö p f e r 
scheibe , e i n B e i s p i e l , d a s d a n n g e g e n E n d e des 4. J a h r h u n d e r t s auch a u f a n 
d e r e G e f ä ß t y p e n ü b e r g r e i f t . A m B e g i n n e dieses J a h r h u n d e r t s m e h r e n sich 
w i e d e r d ie f r e m d e n Ein f u h r s t ü c k e . E s t r e t e n s p ä t r ö m i s c h e F i b e l n a u f , die die 
a l t h e i m i s c h e n S e r i e n noch i m V e r l a u f e des 4. J a h r h u n d e r t s n. C hr . g r ü n d l i c h 
u m g e s t a l t e n . I n e r s t e r L i n i e s i n d es Z w i e b e l k n o p f f i b e l n , d i e d ie N a d e l h a l t e r 
f o r m d e r g e r m a n i s c h e n F i b e l n m i t s c h m a l e m F u ß b e e i n f l u s s e n u n d i h n e n den 
K o p f k n o p f v e r l e i h e n . F e r n e r s i n d h i e r s p ä t r ö m i s c h e K n i e f i b e l n zu n e n n e n , 
d i e d i e A u s b i l d u n g d e r g e r m a n i s c h e n K o p f p l a t t e , s o w e i t dies w i e h i e r nicht 
m i t go t i schen S i l b e r b l e c h f i b e l n in Z u s a m m e n h a n g z u b r i n g e n is t . in d ie W e g e 
l e i t en . D i e f r ü h e n m a r k o m a n n i s c h e n K o p f p l a t t e n f i b e l n e r sche inen j e d e n f a l l s 
n ich t v o r d e r M i t t e des 4. n a c h c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t s . H e r v o r z u h e b e n ist 
noch, d a ß d i e P l a t t e e n t w e d e r d r e i e c k i g w i e b e i d o n a u l ä n d i s c h e n K n i e f i b e l n 
o d e r l a p p i g is t , w i e a n d e r e s p ä t r ö m i s c h e F i b e l t y p e n d a s ze igen . A b e r nicht 
n u r d ie F i b e l n l e h n e n sich a n r ö m i s c h e V o r b i l d e r a n , a u c h d ie g e r m a n i s c h e 

3) Kleeblattscheibenfibeln t reten bereits in der Mitte des 2. Jahrhunder t s n. Chr. 
im germanischen Gewände auf. Römische Vorbilder weiß ich nicht n a m h a f t zu machen. 
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K e r a m i k w i r d b e r e i c h e r t . A m A n f a n g des 4. J a h r h u n d e r t s t r e t e n E n t 
s p r e c h u n g e n d e r s p ä t r ö m i s c h e n N i g r a b e c h e r a u f , d ie s p ä t e r o r n a m e n t a l d u r c h 
H ä n g e b ä n d e r v e r z i e r t w e r d e n . H ä u f i g e r noch s i n d d i e b a u c h i g e n K a n n e n m i t 
e i n g e k n i f f e n e r K l e e b l a t t m ü n d u n g , d i e sich a n s p ä t r ö m i s c h e R o t f i r n i s k r ü g e 
v o m T y p u s A l z e y 18 o d e r a n r a u h w a n d i g c K a n n e n v o m T y p u s N i e d e r b i e b e r 
98 a n l e h n e n . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i s t a u c h d i e A u s b i l d u n g des g e k e r b t e n 
B a u c h v o r s p r u n g e s b e i S c h a l e n g e f ä ß e n z u e r w ä h n e n , d e r z w e i f e l s o h n e den 
K r a g e n r ö m i s c h e r R ä u c h e r s c h a l e n n a c h a h m t . 

D i e E n t w i c k l u n g d e r m a r k o m a n n i s c h e n K u l t u r b i e t e t im 5. J a h r h u n d e r t 
n. C h r . n ich t s n e u e s m e h r , w e n n m a n v o n s ü d g e r m a n i s c h e n E i n z e l f o r m e n a b 
s ieh t . D i e b e r e i t s v o r h a n d e n e n T y p e n w e r d e n k o n s e q u e n t w e i t e r g e b i l d e t . 

B e v o r w i r d i e gesch ich t l i chen E r e i g n i s s e n e b e n d ie se E r g e b n i s s e d e r B o d e n 
f o r s c h u n g s t e l l en , m ü s s e n w i r u n s ü b e r d a s z a h l e n m ä ß i g e V e r h ä l t n i s d e r 
f r e m d e n A l t s a c h e n z u d e n v e r s c h i e d e n e n Z e i t e n R e c h e n s c h a f t g e b e n . A m 
b e s t e n t u t d ies d i e f o l g e n d e Ü b e r s i c h t . 
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i. 99 10 7 3 8 5 2 0 18 7 (1) 6 4 ) 11 7 

ii. 10 1 9 1 13 (2) 2 1 

in . 10 3 

IV. 13 1 2 11 

K l a r u n d d e u t l i c h g e h t a u s d i e s e r A u f S t e l l u n g h e r v o r , d a ß d ie E i n f u h r w a r e n 
des I. n a c h c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t s h a u p t s ä c h l i c h v o n d e n D o n a u l ä n d e r n h e r 
ins L a n d g e k o m m e n s i n d . Von d e n i n s g e s a m t 184 G e g e n s t ä n d e n , d i e i n d e r 
Zeit d e r H e r r s c h a f t M a r b o d s i n s L a n d g e k o m m e n s i n d , d ü r f t e n n u r 
6 F i b e l n i n d e n r ö m i s c h e n R h e i n p r o v i n z e n g e f e r t i g t w o r d e n se in . I h n e n 
s t e h e n 138 A l t s a c h e n e n t g e g e n , d ie e n t w e d e r d i r e k t a u s I t a l i e n o d e r a u s d e n 
D o n a u l ä n d e r n s t a m m e n . I m 2. J a h r h u n d e r t n. C h r . h a b e n sich d i e N i e d e r 
sch läge des F e r n h a n d e l s a u f f ä l l i g g e m i n d e r t . D e r H e r k u n f t n a c h s c h e i n e n 
j e t z t d ie R h e i n p r o v i n z e n a n e r s t e r Ste l l e z u s t e h e n , ^svenigstens d ü r f t e n w o h l 
d i e m e i s t e n T e r r a s i g i l ] a t a  u n d T e r r a n i g r a  B r u c h s t ü c k c v o n d o r t h e r ge
k o m m e n se in , e b e n s o F i b e l n m i t E m a i l b e l a g (4). D a n e b e n n i m m t d e r d o n a u 
l ä n d i s c h e I m p o r t i m m e r noch e i n e a n s e h n l i c h e S t e l l u n g e in . E i n e n v ö l l i g a n 
d e r e n C h a r a k t e r z e i g t e n e r s t d a s 3. u n d 4. nachch r i s t l i che J a h r h u n d e r t . F a s t 
aussch l i eß l i ch s i n d i n d i e s e r Zei t n u r r h e i n i s c h e E r z e u g n i s s e v e r t r e t e n , v o r 
a l l e m im 4. J a h r h u n d e r t , i n d e m d i e G l a s w a r e n a n e r s t e r Ste l l e s t e h e n . E i n i g e 
F i b e l n d ü r f t e n f r e i l i eh a u s d e n D o n a u p r o v i n z e n s t a m m e n , i n s b e s o n d e r e s p ä t 
r ö m i s c h e K n i e f i b e l n m i t d r e i e c k i g e r K o p f p l a t t e . 

Z u s a m m e n f a s s e n d k a n n m a n s a g e n , d a ß z u B e g i n n d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t 
n u r ein k l e i n e r Tei l d e r m a r k o m a n n i s c h e n K u l t u r h i n t e r l a s s c n s c h a f t a u f u r 
s p r ü n g l i c h g e r m a n i s c h e H e r k u n f t d e u t e t , d a r u n t e r e in e i g e n a r t i g e r , z a h l e n 
m ä ß i g a m m e i s t e n v e r t r e t e n e r G e f ä ß t y p u s , d e n ich den g e r m a n i s c h e n T o p f 
n e n n e n möch te . E i n g r o ß e r T e i l d e r A l t s a c h e n i s t g e r m a n i s i e r t , u m d i e s e n Be
g r i f f z u r B e z e i c h n u n g e h e m a l s f r e m d e n K u l t u r g u t e s i n n e r h a l b e ines K u l t u r 
k r e i s e s e i n z u f ü h r e n . Ein solcher G e r m a n i s a t i o n s p r o z e ß h a t s p ä t e s t e n s i n d e r 

4) Die Formen vom Hradischt bei Stradvnitz sind nicht mitgezählt. 
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Mittellatenezeit s ta t tgefunden, der andere kurz vor Beginn unserer Zeitrech
nung und kurz nachher. Besonders reich sind die Niederschläge des Handels 
mit den Donauländern . Die Einfuhrs tücke von dorther beeinflussen gegen 
Ende des 1. Jah rhunde r t s n. Chr. nicht nur die markomannische Kultur , son
dern auch die elbgermanische, wie ich glaube, auch die der Ostgermanen. Vom 
2. nachchristlichen J a h r h u n d e r t ab bereichert dann die Industr ie der römischen 
Rheinprovinzen die markomannische Hinterlassenschaft . Bronzegefäße, die in 
Norddeutschland keine seltene Erscheinung sind, fehlen aber. Die Einwirkun
gen, die vom Süden her nach Böhmen gelangen, übernehmen vom 5. nach
christlichen J a h r h u n d e r t ab die Ost bezw. Südgermanen. Schließlich steigert 
sich der Einf luß der Rheinlande im 4. J a h r h u n d e r t n. Chr. derart . daß eine 
Anzahl neuer Entwicklungsreihen dadurch ins Leben gerufen werden, haup t 
sächlich innerha lb der markomannischen Keramik, die sich dann am Beginne 
des 5. Jah rhunde r t s zur vollen Blüte entfal ten. Die neuen Fibeln wie auch 
die Nachahmungen der Glasflaschen sind nur fü r Mitteldeutschland und Böh
men kennzeichnend, während die übrigen Reihen keine besondere stammliche 
Eigenar t zeigen. 

N u n die geschichtlichen Tatsachen. Der Stammesname der Markomannen 
wird uns zum ersten Male bei Cäsar in der Mitte des 1. vorchristlichen Jahr 
hunder ts genannt . Kurz vor Christ i Gebur t ziehen sie nach Böhmen, wo sie 
unter Marbod einen gewaltigen Staat bilden, nach dessen Znsammenbruch 
um das J a h r 20 n. Chr. die Geschichtsquellen von inneren Wirren berichten. 
Erst kurz vor dem Jah re 100 n. Chr. er fahren wir von Grenzkämpfen mit 
den Römern. Ein halbes J a h r h u n d e r t später entsteht dann der große Marko
mannen krieg, dessen ungünst iger Ausgang die Markomannen zur Ohnmacht 
verurteil t . Viele Jah re später hören wir erst wieder von Grenzkämpfen an 
der Donau, die f ü r die politische Geschichte aber bedeutungslos sind5). Zum 
letzten Male wird uns der Markomannenname zum Jahre 395 n. Chr. genannt. 

Wenn wir damit die Ergebnisse der Bodcnforschung vergleichen, so stoßen 
wir auf allerlei Zusammenhänge, die wohl nicht auf Zufall beruhen. Der 
Stammesname der Markomannen t r i t t auf, nachdem die Sueben in Mittel
deutschland einen großen Teil keltischen Kulturgutes übernommen hatten. 
Der politischen Machthöhe der Markomannen unter Marbod geht die Einver
leibung und Germanis ierung f remder Kulturelemente nebenher0). Dem Nie
dergang der politischen Blüte steht die Beeinflussung des Stilcharakters zur 
Seite. Das Eindringen ostgermanischcr Kulturgüter und damit die Stärkung 
des germanischen Kulturbesitzes begleitet den Markomannenkrieg, der gleich
zeitig den friedlichen Handelsbeziehungen mit Norikum und Pannonien ein 
Ziel zu setzen scheint. Zu A n f a n g des 4. nachchristlichen Jahrhunder t s treten 
dann neuerdings starke römische Einflüsse zutage, denen um 400 das Auf
hören der markomannischen Sonderstellung als politische Tatsache entgegen
steht. Besondere Bedeutung ist allein Anscheine nach der Keramik beizumes
sen. Jedes Neuaufkommen einer ursprünglich f remden Gefäßgat tung , die 
längere Zeit nachwirkt oder eine besondere Entwicklungsreihe einleitet, hat 
eine Lockerung des bisherigen Stammesgefüges im Gefolge. 

Was hier in kurzem Umrisse darzustellen versucht wurdej muß natürlich 
nach jeder Seite hin noch ver t ie f t werden. Diese Zeilen, die in gekürzter Form 
einer noch unveröffent l ichten Schrift über die Kul tur der Germanen in Böh
men7) entnommen sind, sollen nur die Anregung bieten, zu untersuchen, ob 

c) Vgl. Ammianus Marcellinus, Res gestae XXIX, 6. 
6) Almgren, Mannas V (1913), S. 265 ff . 
7) Die Veröffent l ichung verzögert sich, weil der vom Verleger geforderte Druck

kostenbei t rag hier in Böhmen nur schwer aufzubr ingen ist. 
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sich auch in anderen Stammesgebieten ähnliche Ergebnisse aufzeigen lassen8). 
Unter Hinweis auf meinen Beitrag in der KossinnaFestschrift9) glaube ich 
schon, daß mau auf diesem Wege dem in der Einlei tung genannten Probleme 
nahe kommen wird. 

B r ü x . H e l m u t P r e i d e l . 

Ein neugefundener LateneHelm. 
Vor einiger Zeit erwarb das Mainzer AItei iumsmuseum einen sehr inter

essanten, der LateneZeit augehörigen B r o n Z e b e l i n . Er s tammt aus dem 
Rhein, oberhalb Mainz. Das Stück (Abb. 1, I—6) ist nicht nur wegen der 
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Seltenheit des Vorkommens solcher Helme in Deutschland von Belang, son
dern auch wegen seiner fast modern anmutenden Form, die hier zum ersten 
Male auf t r i t t . 

8) Soweit ich das Material überblicke, scheint das überall der Fall zu sein. 
'•') Grundsätzliches zur Erschließung vorgeschichtlicher Wanderungen. 


