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In Fortsetzung der groBen Publikationsreihe „Prahistorische Bronzefunde" erschienen 

jetzt die drei oben gcnannten Titel. Es ist das grofie Vcrdienst von H. Muller-Karpe, 

dieses nach einheitlichcn Richllinien arbeitende Unternehmen angeregt und durch die 

Unterstiitzung und Mitarbeit befreundeter Fachkollegen aus Europa in die Tat umge- 

setzt zu haben. Das war im Jahre 1967. Schon jetzt wirken sich die auf „einen Nenner" 

gebrachten, gut vergleichbaren Materialeditionen und Bearbeitungen positiv auf den 

Fortgang der prahistorischen Forschung aus. Schon lange wiinschte sich der von der 

Mediavistik her kommende Archaologe eine der Monumenta Germaniae Historica ver- 

gleichbare Materialedition der Archaologen. Wer wiirde der Freiherr vom Stein der 

Ur- und Friihgeschichtsforschung sein? Wenn nun nach den stattlichen und trotzdem 

Icicht zu uberschauenden Reihen der Germanischen Denkmaler der Vblkerwanderungs- 

zeit (Herausgeber: K. Bohner und J. Werner) erneut ein iiberregionales Unternehmen 

gestartet wurde, kann das von der Wissenschaft nur begriiBt werden. Es ware schon, 

wenn dieses, ungeschmalert von kleinen egoistischen Eigenbrodeleien, tatsachlich sein 

gestecktes Ziel zum Wohle aller erreichen wiirde. Die „Prahistorischen Bronzefunde" 

umfassen diese von ihrem ersten Auflreten bis zum 6. Jh. v. Chr. und sind in zwanzig 

Abteilungen untergliedert: Abt. I: Menschen- und Tierfiguren; Abt. II: GefaBe; 

Abt. Ill: Schutzwaffen; Abt. IV: Schwerter; Abt. V: Lanzen- und Pfeilspitzen; Abt. VI: 

Dolche; Abt. VII: Messer; Abt. VIII: Rasiermesser; Abt. IX: Axte, Beile; Abt. X: 

Arm-, FuB-, Fingerringe; Abt. XI: Halsringe, Anhiinger; Abt. XII: Giirtel- und Klei- 

derschmuck; Abt. XIII: Nadeln; Abt. XIV: Fibeln; Abt. XV: Pinzetten; Abt. XVI: 

Pferdegeschirr; Abt. XVII: Wagenteile; Abt. XVIII: Sicheln; Abt. XIX: Sonstiges; 

Abt. XX: Beitriige (Arbeiten liber prahistorische Bronzefunde).

Die von F. Laux zusammengestellten mittel- bis jungbronzezeitlichen Fibeln aus 

Niedersachsen erregten schon seit langerer Zeit sowohl als chronologisches als auch als 

ethnisches Moment das Inleresse der Forschung. Abgesehen von den wenigen in Man- 

nergrabern vorkommenden Bronzefibeln mit Raupenbiigel gehbren alle anderen Fibel- 

typen jener Zeit zur Frauentracht. Letztere unterschciden sich nach ihrer Verwendung
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als Haarknoten-Fibeln und als Gewandfibeln. Die Haarknoten-Fibeln wurden am Hin- 

terkopf getragen, wobei die verzierte Schauseite mit aufrechtstehenden Spiralen dem 

Beschauer zugewandt war. Drei Typen sind zu unterscheiden, eine Ostgruppe, eine 

Westgruppe und der Typ Bahrendorf im Nordosten und in Siidholstein. Es handelt 

sich hierbei um das Absatzgebiet verschiedener Werkstatten.

Die Gewandfibeln pflegten auf der Brust zu liegen und dienten zum Verschlufi des 

Gewandes oder zur Befestigung Ides Halstuches. Bei ihnen ist die Tendenz festzustel- 

len, den Biigel schmal zu halten und die Lange der Fibel zu vergrbBern. Der Verfasser 

unterscheidet 11 einheimische Typen mit verschiedenen Varianten. Dazu kommen im 

Arbeitsgebiet Fibeltypen aus anderen Gebieten, den Bezirken Rostock, Schwerin und 

Neubrandenburg sowie aus dem Havelgebiet, dem Mittelelbe-Saale-Gebiet (Typ Schaf- 

stadt, Kr. Merseburg), der Altmark und Italien.

Unter Zugrundelegung der Fibeltypen und deren Varianten sowie der genauen 

Untersuthung der fiir die Verzierungen benutzten Punzen gelang dem Verfasser die 

Herausarbeilung von Werkstatten, die teilweise uber mehrere Zeitabschnitte hinweg 

nachgewiesen werden konnten.

Der gut durchgearbeitete Katalog, die pragnanten Zeichnungen lassen das Werk 

zu einem wichtigen Nachschlagewerk der Bronzezeitforschung werden. VermiBt wird 

eine fibersichtliche Tabelle der Zeitstufen des Verfassers, zumal andererseits auch Zeit- 

angaben nach der Periodeneinteilung Montelius’ gegeben werden. Dafiir batten die 

Ausfiihrungen fiber die Erwerbsdaten der Fibeln gekurzt werden kbnnen. Ferner fehlt 

eine ausreichende Kartierung der Typen und Varianten, zumal dies durch Komplettie- 

rung der Taf. 51 und nur eine weitere Tafel moglich gewesen ware. Der fiir Taf. 50 

gegebene Hinweis auf S. 64 ist in S. 66 umzuandern.

Die Fibeln der Urnenfelder- und Hallstattzeit (Bronzezeit D bis Hallstatt D) aus 

den Bundeslandern Bayern, Baden-Wfirttemberg, Flessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 

sowie Osterreich und der Schweiz stellte P. Betzler zusammen. Es handelt sich nicht 

um ein einheitliches Kulturgebiet. Die Fibeln des Arbeitsgebietes wurden einzeln ge

tragen. Da 60 % der Fibeln in Grabern und etwa 20 % der gleichen Fibeltypen in 

Siedlungen gefunden wurden, ist erwiesen, daB es sich hierbei um Trachtbestandteile 

der Lebenden handelte. Es gibt Fibeltypen, die nur von Frauen, andere nur oder we- 

nigstens vorzugsweise von Mannern getragen wurden. Etwa 40 Fibeltypen kbnnen 

unterschieden werden. Der Verfasser versucht in sehr ansprechender Form, die unter- 

schiedliche Verbreitung der Fibeltypen mit „Trachtprovinzen“ und „Werkstatten- 

kreisen" zu erklaren. Auf 15 Verbreitungskarten der Fibeltypen wurden auch die aufier- 

halb des Arbeitsgebietes gefundenen Exemplare mit kartiert, so dafi eine umfassende 

Auswertung gesichert ist. Eine grofie Klapptafel fiber die chronologische Stellung der 

Urnenfelderfibeltypen in den oben genannten Bundeslandern und in den angrenzenden 

Gebieten erhbht den Wert der Arbeit betrachtlich und gestattet dem Benutzer eine 

schnelle Ubersicht.

Im ersten Band der „Beitrage“ legen 6 Autoren ihre Gedanken oder Nachtrage zu 

italienischen und griechischen Bronzefunden vor. V. Bianco Peroni erfaBte in einem 

Nachtrag zu ihrem schon erschienenen Band fiber die Schwerter in Italien (PBF IV,1) 

die bisher nicht zuganglichen oder neu ausgegrabenen Exemplare. P. Schauer erganzt 

den eben genannten Band um einige italienische Schwerter aus westeuropaischen
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Museen und fiihrt einige Gedanken an, die sich aus der Sicht der nordalpinen Bronze- 

zeit ergeben. K. Kilian versucht, die einzelnen friiheisenzeitlichen Schwerttypen und 

Scheidenformen Italiens zeitlich und verbreitungsmaBig genau zu erfassen. Er macht 

die Entstehung der Griffzungensehwerter mit kurzer Klinge und Pilz- oder T-Knauf 

in Unteritalien-Ostsizilien wahrend der jiingeren Protovillanovazeit wahrscheinlich. 

Ihnen stehen in der alteren Friiheisenzeit lange Vollgriffschwerter gegeniiber, die von 

mitteleuropaischen Schalenknaufschwertern abhangig sind. Es wurden regional arbei- 

tende Werkstatten erschlossen. Daneben ist auch ein Fernhandel festzustellen. Wah

rend der jiingeren Friiheisenzeit konnte der Verfasser dagegen in ganz Italien eine Pro- 

duktion einheitlicher Handwerkserzeugnisse nachweisen. Ein reich mit Menschendar- 

stellung und Tierprotomen verziertes Rasiermesser des 10./9. Jh. v. u. Z. mit Nieten 

aus Gold und Silber bespricht A. Jockenhbvel und schluBfolgert daraus wichtige Ver- 

bindungen zwischen Italien und dem agaisch-vorderasiatischen Gebiet.

Von besonderem Interesse ist ein vielseitig ausgestattetes Grab aus der Etrusker- 

stadt Veji (Grotta Gramiccia), die nur 15 km vor Rom liegt. Als einer der besten Ken

ner jener Zeit gibt H. Miiller-Karpe das Inventar bekannt: Bronzehelm von 64 cm 

Hbhel, Bronzeblech, einen Bronzeschild, Eisenschwert mit bronzebeschlagener Scheide 

und bronzcnem Ortband, Lanze mit Eisenspitze, Fragmente eines Stabes mit Gold- 

blechbeschlag, Beschlagteile von zwei Wagenradern, zwei Bronzetrensen, vier Bronze- 

sehlaufen vom Geschirr, gegossene Drillingsrbhren, bronzener Lbwenkopf, bronzener 

Beckenwagen, bronzener- DreifuB, bronzenes ZylinderhalsgefaB, bronzene Zungen- 

phiale, Silberbuckel, mehrere gerippte Goldbleche, Goldbleche mit Scharnier, mehr 

als 12 TongefaBe. Dieses Inventar des 8. Jh. v. u. Z. weist den Toten einer sozialen 

Oberschicht zu, die den von zwei Pferden gezogenen Streit- und Reprasentationswagen 

benutzte.

Abschliefiend legt W. Radt eine vom 11. bis zum 7. Jh. v. u. Z. belegte Hiigelne- 

kropole aus Makedonien vor. Von urspriinglich mehr als 300 vorhandenen Grabhiigeln 

wurden 107 ausgegraben. Einzigartig ist in Griechenland ihr Reichtum an Bronze- 

und Keramikbeigaben. Starke Beziehungen weisen nach Mitteleuropa, andere nach 

Troja VII B. In diesem Zusammenhang fallt auch neues Licht auf die Dorische Wande- 

rung. Die Bewohner der Nekropole konnten zu den neu nach Makedonien zuwandern- 

den Stammen gehort habcn, die die Dorer aus ihren Wohnsitzen verdrangten und diese 

zu ihrer Wanderung nach dem Siiden veranlaBten. Vielleicht handelte es sich um Phry- 

ger.

Alle hier genannten Bande zeichnen sich, ebenso wie die bisher erschienenen, durch 

eine gediegene pragnante Form aus. Register und exakte einheitliche Zeichnungen 

ermoglichen eine schnelle Handhabung dieser Standardwerke. Eine kleine Bitte der 

Benutzer ware ein etwas ausfiihrlicherer Riickentitel mit Angabe des Verfassers und 

des Kurztitels.

Verfasser und Herausgeber kbnnen des Dankes der Wissenschaft sicher sein. Der 

Rezensent wiinscht dem Unternehmen einen guten und ziigigen Fortgang.

Halle (Saale) Berthold Schmidt


