
VUČEDOL, VINCA UND ALTHEIM-REMEDELLO 
Victor Hoffillers schone Veroffentlichung der im Archaologischen Museum zu 

Zagreb aufbewahrten keramischen Schatze aus dem Vučedol (Wolfstal) uoterhalb 
Vukovar a. d. Donau hat fiir Slavonien wertvolle jungsteinzeitliche Fundbestande 
bekannt gegeben, die, zwar mit einer Reihe von Einzelheiten von der Vorgeschichts-
forschiing langst beachtet, in ihrer Formenfulle und in ihrer Stellung innerhalb der 
neolithischen Kulturkreise Mittel- und Siidosteuropas ehedem sich kaum iiberblicken 
oder gar richtig werten liefien. Durch diesen Beitrag Hoffillers im »Corpus Vasorum 
Antiquorum« werden uns fiir die Beurteilung der Kulturzusammenhange im vorge-
schichtlichen Europa am Ausgang des jiingeren Steinalters vor der friihen Bronze-
zeit neue wichtige Denkmale erschlossen und zugleich die Erscheinungen eines weit 
verbreiteten spatneolithischen Kulturkreises, die nur zu oft unter engem Gesichts-
winkel eine einseitige Deutung erfahren, in ein wesentlich anderes Licht geruckt. Die 
nachfolgenden Zeilen wollen den Versuch machen, diese Verhaltnisse in Kiirze dar-
zulegen. 

In Siidostbayern wie im angrenzenden osterreichischen Gebiet bezeichnet den 
Schlufiabschnitt des vorbronzezeitlichen Neolithicums ein scharf ausgepragier Kreis 
von keramischen und Gerateformen, der, zeitlich teilweise irgendwie mit der anders 
gearteten und in anderer Richtung wurzelnden Glockenbecherkultur verbunden, 
dieser gegenuber als ein mehr bodenstandiges Element sich hier gegen den vor-
angehenden Miinchshofer wie den nachfolgenden friihbronzezeitlichen Formenkreis 
deutlich absetzt. Diese spatneolithische Gruppe von Altheim-Mondsee bildet jedoch 
nur einen Ausschnitt aus einem grofien Kulturkreis, der im vorgeschichtlichen Europa 
in Nord-, Nordost- wie Sudostrichtung eine noch erheblich weitere Ausdehnung hatte, 
als bisher sich iiberblicken liefi, und der zugleich innerhalb seines grofien Zusammen-
hanges alle die unterscheidbaren landschaftlichen Sonderpragungen zeitlich doch 
einigermafien einheitlich zusammenfafit. 

Unsere Altheim-Mondseekultur im engeren Sinne, die mit ihren teilweise von 
Metallvorbildern sich ableitenden Steinformen, den Knaufhammern u. a., wie mit 
ihrer Kupfereinfuhr klar durch die ihr nahestehende vorbronzezeitliche Remedello-
kultur Ober- und Mittelitaliens datiert wird, konnen wir in Sudbayern westwarts 
jetzt bis zur Lechlinie verfolgen. Mit guten Bestanden stellten sich solche Formen 
aber auch noch bei G. Bersus Ausgrabungen auf dem Goldberg bei Goldburghausen 
am Ries ein. In der Zone vom Alpenrand bis zum deutschen Mittelgebirgszuge be-
gegnen gleiche Erscheinungen dann auf mahrischem Boden in dem Kreise, der durch 
die unteren archaologischen Schichten am »Stary Zamek« bei Jaispitz-Jevišovice erst-
malig aufgezeigt und seitdem durch eine Reihe anderer, teilweise von K. Schirm-
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eisen erschlossener Siedelungsnachweise eine starke Erweiterung erfahren hat. In 
Bohmen reiht sich Entsprechendes insbesondere im oberen Elbgebiet in ansehnlicher 
Menge an; in manchen Zugen stehen jedoch diese bohmischen Funde schon den 
gleichalterigen unserer mitteldeytschen Zone nahe. 

Weiter westlich von der engeren Altheimer Gruppe folgt im sud- und mittel-' 
deutschen Anteil des Rheingebietes ostwarts bis an den Riesrand hiniiber, als min-
destens teilweise zeitliche Parallele, die im Grunde, weil in Westeuropa keineswegs 
verbreitet, zu Unrecht als »westisch« bezeichnete Michelsberger Kultur, die jedoch 
ihr eigene Formen vereinzelt in Ostrichtung noch bis nach Nordbohmen und Salzburg 
vorgeschoben hat, ohne mit Siedelungen von Altheimer Charakter in unmittelbare 
Beriihrung zu treten. Das namliche Alter wie unser Altheim-Mondsee haben uber-
dies die auch typologisch verwandten Funde der Schussenrieder Gattimg in Ober-
schwaben usw. (der Nach-Aichbuhlzeit, wenn wir unter »Aichbuhl« die greifbaren 
Entsprechungen der Munchshofer Gruppe verstehen) und die aus den Tuffbruchen 
von Polling bei Weilheim im siidwestlichen Oberbayern stammende Keramik. Ferner 
durften wieder etwas anders geartete Siedelungsniederschlage aus dem Ries, aus 
Wurttemberg und dem Maingebiet (Burgerroth in Unterfranken) zeitlich hier anzu-
gliedern sein; sie erinnern an Altheim wie an Michelsberg, ohne allerdings mit einer 
dieser Gruppen vollig iibereinzustimmen. 

Auf mitteldeutschem Boden kehren deutliche keramische »Altheimer« Formen 
zu entsprechendem Steingerat in Sachsen-Thiiringen und mit noch eindringlicheren 
Bestanden weiter ostwarts, in Schlesien (Nofiwitz), wieder, in letzterem Gebiet zu-
dem vergesellschaftet mit Erscheinungen, die als Kultur der »Trichterrandgefafie« 
zusammengefafit werden und denen weiter die »Kugelamphoren« der mittel- und 
norddeutschen Zone irgendwie auch zeitlich nahestehen. Dieser Formenkreis dehnt 
sich dann auf polnischem Gebiet in Ostrichtung noch erheblich iiber die Weichsel 
aus, und zwar sogar mit Formen, die wiederum unmittelbar mit solchen aus Altheim 
usw. sich vergleichen lassen. 

Innerhalb des so umrissenen grofien Gebietes wird iibrigens die Osthalfte ge • 
kennzeichnet durch das Vorkommen von »Kragenflaschen«, bei denen man zwar im 
Neolithicum eine langere Lebensdauer anzunehmen pflegt, ohne dafi sich dies ein-
wandfrei beweisen lieSe. Die Kragenflaschen, die aber keinesfalls als eine »ewige« 
Form innerhalb des Altertums angesprochen werden konnen, und nicht blofi sie 
allein, schlagen ihrerseits wieder eine zeitliche Brucke von Altheim-Mondsee (und 
Remedello) und den damit eng zusammenhangenden spatneolithischen Gruppen hin
iiber zum Nordwesten bis zu den danischen Dolmengrabern und deo nordwest-
deutsch-hollandischen Grofisteingrabbauten. 

Mit all diesen Gruppen ist jedoch bei weitem noch nicht erschopfend das Ver-
breitungsgebiet bezeichnender Formen des Kulturkreises erfafit, dem Altheim-Mond
see als ein Teilausschnitt angehort. Denn siidlich der Alpenlinie zeigen sich gleich-
falls entsprechende Funde, und zwar teilweise in Verbindung mit anderen, noch 
reicher entfalteten Elementen. 

Im ehemalig osterreichischen Kiistenlande kamen in der Tominzgrotte an der 
Seite der grofien Doline der Reka bei St. Kanzian (Skočijan) unweit Divača bei Gra-
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bungen C. de Marchesettis unter einer spatromischen Schicht reiehliche jungneoli-
thische Siedelungsniederschlage zum Vorschein, deren Keramik durchaus der Alt-
heimer Gattung entspricht. Oberdies fanden sieh hier Kupferformen (Dolchklinge, 
Beil) vom Remedellocharakter. Von anderen Platzen des Kustenlanđes (aus Hohlen 
usw.) liegt derlei nicht so reichhaltig vor. Das sonstige juogersteinzeitliche Siedelungs-
material von der Nordostecke der Adria lafit sich, soweit ein Urteil moglich, nicht 
genauer datieren oder gehort vorangehenden Zeiten an. 

Auf der Ostseite des Karstes, ostlich vom Birnbaumer Wald, haben dann die 
Moorstationen am Sudrande des Laibacher Moores mindestens mit ihrer noch so 
wenig gekannten glatten, mit Tupfenrandleisten versehenen Ware unmittelbare Ge-
genstiicke Altheimer Formengutes ergeben. Aus den Moorbauten des Laibacher 
Moores wurden seither ja mehr nur die verzierten Gefafie (mit inkrustierter Oma-
mentik im »Rahmenstil«) beachtet, wie solche in noch reicherer Entfaltung dann 
weiter ostwarts, in Slavonien, wiederkehren. Im Laibacher Moor sollen allerdings 
die glatte und die weifieingelegte Ware raumlich einigermafien getrennt gefunden 
werden, was dafur sprechen konnte, dafi das inkrustierte Geschirr hier ein jungeres 
Element vorstellt. Jedoch deutet das unmittelbare Nebeneinander beider Gattungen 
in Slavonien, selbst wenn zwischen beiden geringe Zeitunterschiede zu Recht be-
stehen sollten, eine engere Zusammengehorigkeit an, zumal am Nordrande der Al-
pen, in den osterreichischen Pfahlbauten usw., gleichfalls glattes Geschirr (mit Tu-
pfenrandern) und verzierte eingelegte Ware ohne zeitliche Trennung als etwas Ein-
heitliches zusammengehen. Cbrigens ist schon vor Jahrzehnten die Gleichalterigkeit 
der nordost- und siidostalpinen Moor- und Seestationen, allerdings mehr nur ver-
mutungsweise, ausgesprochen worden; die tatsachliche enge zeitliche und kulturelle 
Verwandtschaft beider Gruppen ergab sich freilich erst durch den Nachweis gleich-
artigen glatten Geschirrs am Nord- und Sudrande der Alpen. 

Mehr als 350 km ostwarts vom Laibacher Moor erscheinen nun auf slavonischem 
Boden, in Syrmien, ganz entsprechende Funde in noch vielseitigerer Ausbildung. Die 
reichsten einschlagigen Bestande dieser Art innerhalb des genannten Gebietes stam-
men vom Vučedol-Plateau unweit Vukovar auf der Hohe des Siidufers der Donau 
erheblich unterhalb der Draumiindung. Leider sind hier die Fundumstande im ein-
zelnen nicht eindringlich genug bekannt; jedenfalls handelt es sich aber, ahnlich 
wie in Altheim bei Landshut in Niederbayern, um Niederschlage einer grofien An-
siedelung, die gewaltsam zerstort wurde, und nicht um Graber. Neben der weifi-
eingelegten Ware, deren Ornamentik fast noch eine reichere Entwicklung erfahren 
hat als auf den Entsprechungen aus dem Laibacher Moor, und deren Formen sich 
von denen des glatten Geschirrs dieses Platzes einigermafien unterscheiden, zeigen 
sich hier neben Gefafitypen, die im engeren Altheimer Kreis nicht begegnen, auch 
solche, die durchaus mit der Altheimer Ware iibereinstimmen. Dazu gesellen sich im 
Vučedol noch wieder andere Elemente, die ihrerseits in weiter ostlich gelegenen 
Gebieten, in den jungneolithischen Graberfeldern an der Theifi, wesentlich reicher 
entfaltet sind, und ferner auch ein Gefafityp, aus dem eine Leitform in der nach-
folgenden friihen Bronzezeit nordlich der Alpenlinie sich entwickelt hat. Die Ge-
samtmasse des spatneolithischen Geschirrs vom Vučedol, das ein durchaus einheit-
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liches und zweifellos zeitlich eng zusammengehoriges Geprage aufweist, hebt sich 
jeđoch lebhaft von anderen Bestanden neoiithischen Charakters aus Slavonieri ab, 
die einem anderen, etwas alteren Kulturkreis von gleichfallš weit ausgedehnter Ver-
breitung in Mittel-, Ost- und Siidosteuropa zugeteilt werden miissen. Zur Klarlegung 
dieses'Gegensatzeš haben wir hier zunachst wiederum auf die Verhaltriisse im Ober-
doriaugebiet zuruckzugreifen. 

Der Altheim-Mondseekultur geht in Siidostbayern wie im angrenzenden oster-
reichischen Gebiet mit ganz anderen Formen und Zierweisen die Gruppe der Miinchs
hofer Keramik voran. Diese 1st ihrerseits freilich noch etwas jiinger als der weitver-
breitete mitteleuropaische Kreis der Spiralkeramik; mit ihr tref fen aber in der siid-
wie mitteldeutschen Zone, jedenfalls als Erscheinungen mehr bodenstandiger Art ge-
genuber der vom Siidosten hereingebrachten oder mindestens stark beeinflufiten 
Miinchshofer Kultur, die andersgearteten Gruppen der Hinkelstein- und Rossener 
Keramik irgendwie zeitlich zusammen. Miinchshofer Formen, vielfach zu landschaft-
lich wieder anders ausgepragten Einzelheiten, kennen wir in Mittel-, Ost- und Siid
osteuropa nun in noch weiterer Ausdehnung, als wir sie bei dem zeitlich nachfolgen-
den Kulturkreis iiberblicken, dem Altheim und seine Entsprechungen angehoren. 
Funde dieser alteren Reihe steuern aufier Siidbayern, Salzburg und Oberosterreich 
auch Wiirttemberg (Aichbiihl, soweit dieses nicht mit nichtzugehorigen Bestanden 
vermengt wurde; ferner der Goldberg), Sachsen-Thiiringen (Rossen), Schlesien (Jor-
dansmiihi) und Hinterpommern (Schoningsburg) bei, in reicher Fiille dann Nord-
bohmen, Mahren und Niederosterreich, weiter Westungarn (Lengyel usw.) und das 
Theifigebiet, das ehemalige Kiistenland wie vor allem der grofie Kreis der bemalten 
osteuropaischen neolithischen Keramik (hier der Stil Cucuteni II) und ebenso noch 
wieder siidlicher der jugoslavische wie bulgarische Boden. Ja noch weiter in Siid-
richtung lassen sich stilistisch wie typologisch unmittelbar verwandte und damit zeit
lich nahestehende Siedelungsfunde in erheblicher Verbreitung im unteritalischen wie 
griechischen Gebiet aufzeigen. 

Diesem alteren, trotz seiner vielen landschaftlich verschieden gefarbten Gruppen 
durch eine Reihe bezeichnender Einzelheiten zu einem zeitlich zusammenhangenden 
Ganzen verbundenen Kreise haben wir in Syrmien nun die feine gelbtonige Ware und 
andere Bestande von Bapska und Djakovo zuzuteilen. Einzelne Zuge der Keramik 
dieser Siedelungsplatze sind deutlich mit Munchshofen und seinen Entsprechungen 
in anderen Gebieten verkniipft. Jedoch fehlen auf diesen beiden Platzen meines 
Wissens noch bemalte Vasen, die weiter ost- wie nordwarts, mehrfach als Weiter-
fuhrung alterer Vasenmalerei, einen wesentlichen Anteil der gleichalterigen Funde 
bilden, wahrend sie in den Zeiten der Altheim-Mondseekultur usw. so gut wie ganz 
allgemein verschwinden. Immerhin entsprechen die feinen gelbtonigen Gefafie aus 
Syrmien technisch einigermafien dem Geschirr der osteuropaischen bemalten Kera
mik, nur dafi bei ihnen der weitere Farbauftrag unterblieben ist. In Slavonien findet 
sich auch Schmuck aus Schalen der Mittelmeermuschel Spondylus gaederopus, der 
bereits im Kreise der Spiralkeramik der sud- und mitteldeutschen Zone mit vielen 
Belegen begegnet, dann aber in Lengyel und anderen ungarischen Funden und ebenso 
in Schoningsburg (Hinterpommern) noch fur die Zeit der Miinchshofer Kultur und 
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ihrer Parallel en gesichert ist; derartiger Schmuck von Platzen in Syrmien mufi da-
nach wohl gleichfalls diesem letzteren JCreise zugewiesen werden. 

Wahrend nun in Syrmien fur die beiden hier kurz bezeichneten jungneolithischen 
Kulturkreise die Siedelungszeugnisse durchaus raumiich gesondert auftreten, erschei-
nen Niederschlage beider rund 150 km weiter donauabwarts, in Vinca unterhalb 
Belgrad, miteinander an einem Platze, freilich in einer gewissen stratigraphischen 
Trennung. In dem vor kurzem ausgegebenen vierten Bande seines grofi angelegten 
Werkes fiber Vinca behandelt M. Vassits die Keramik dieses Siedelungsplatzes, die 
er allerdings nicht nach moglicherweise ausscheidbaren archaologischen Horizonten 
in klarer oder auch von tiefreichenden Storungen durchsetzter Schichtung trennt, son-
dern einfach nach sechs schematisch genau horizontal angenommenen Straten glie-
dert, wodurch offensichtlich das Bild der an diesem Punkte ohnehin stark verworre-
nen Verhaltnisse noch unklarer wird. 

Es soil hier keine genauere archaologische Analyse der Keramik aus den ver-
schiedenen Tiefen der fiber 9 m machtigen Kulturschicht von Vinca gegeben und 
auch nicht auf die vielseitigen Beziehungen hingewiesen werden, die, zu den offen-
sichtlichen Obereinstimmungen mit Tordos, Butmir und dem agaischen Neolithicum, 
das Tongeschirr dieses Platzes mit dem weiter nordwarts gelegener mitteleuropaischer 
Gebiete wie anderer Teile Serbiens, Bulgariens, Siebenburgens und Rumaniens ver-
knfipfen. Nur soviel sei bemerkt, dafi in Vinca die Keramik der unteren Straten zeit-
lich mehr Mfinchshofen und seinen Verwandten entspricht, die der hoheren hingegen 
mehr Altheim und seinen Parallelen, wahrend die obersten Lagen vorwiegend alt-
bronzezeitliches Geschirr ffihren. Wegen seines vielseitigen Inhaltes ermoglicht Vinca 
jedoch, verschiedene der landschaftlichen Gruppen der beiden genannten jungneo
lithischen Kulturkreise teils mit seit langem bekannten, teils mit neueren Funden von 
der Balkanhalbinsel noch scharfer zeitlich in Zusammenhang zu bringen. Beson-
deres Interesse beansprucht in Vinca das Vorkommen von Gefafien mit »Trichter-
rand« (im Horizont 7,9—6 m), die eher noch der alteren als der jungeren der beiden 
an diesem Platze vertretenen jungneolithischen Zeiten angehoren dfirften und die 
uns zugleich andeuten, in welcher Richtung wir letzten Endes die Wurzeln dieser 
im Bereich der mittel- und norddeutschen Zone wie ihrer Ostfortsetzung auf polni-
schem Boden so wichtigen Gefafiform suchen konnen. 

Mit guten Belegen lafit sich der spatneolithische Kulturkreis, den siidlich der 
Alpenlinie u. a. die Funde aus dem Laibacher Moor, vom Vučedol und aus den 
hoheren Straten von Vinca wie auch von Fundplatzen auf der Nordseite des nam-
lichen Donauabschnittes umschreiben, auch noch erheblich weiter ostwarts ver-
folgen. Allerdings fiberblicken wir ihn in diesen Gebieten vorerst noch nicht so 
deutlich fur die namliche grofie raumliche Ausdehnung, die hier der zeitlich unmittel-
bar vorangehende jungneolithische Kreis aufzuweisen hat. \ 

Dstlich der Theifiebene finden wir zunachst im siebenbtirgischen Neolithicum 
wieder vergleichbare Kulturniederschlage. In Siebenbfirgen hebt sich gegen altere 
Gruppen, die mit der durch Cucuteni II gewonnenen Zeitstellung abschliefien, die 
Schneckenbergkultur mit ihren Verwandten als deutliche Entsprechung von Altheim, 
Vučedol usw. heraus. Aber auch siidlich des Karpathenwalles ist dann die Schnecken-
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berggruppe mit nahestehenden Erscheinungen gut vertreten, in dem Siedelunphugel 
von Glina bei Bukarest in der obersten Schicht (die von J. Nestor behandelte Kultur 
Glina III) wie an anderen Platzen der Walachei. 

Sudlkh der unteren Donau bleiben Bodenfunde, die wir diesem spatneolithischen 
Kulturkreise zuweisen konnten, vorerst noch fast ganz aus. Das Neolithicum aus der 
Morovitsa (Nordwestbulgarien) gehort jedoch in diesen Zusammenhang. tJbersprin-
gen wir dann in Suđrichtung weite Strecken, so lassen sich im agaischen Gebiet 
durch einzelne gute Parallelen wieder reiche Fundgruppen muhelos hier zeitlich 
angldchen, das Eariy Helladic des griechischen Festlandes und die entsprechenden, 
wesentlich reicher entfalteten Kulturen auf den Inseln wie auf Kreta. Zudem wird 
die kretische Gruppe aus den Zeiten des Early Helladic des Festlandes durch ge-
wisse Metallformen von durchaus vorbronzezeitlichem Charakter ihrerseits deutlich 
mit dem italischen Remedeilo verkniipft. Damit kommen wir wieder unserem Aus-
gangspunkt Altheim-Mondsee mit seinen aus Remedeilo sich ableitenden Kupfer-
formen nahe. 

Nach dem Dargelegten haben wir also im vorgeschichtlichen Europa in weiter 
Ausdehnung eine Reihe von annahernd gleichalterigen und in ihrer archaologischen 
Hinterlassenschaft einigermafien sich entsprechenden spatneolithischen Gruppen als 
zeitlich zusammengehorige Glieder eines grofien Kulturkreises zu verbinden. Dieser 
Kulturkreis mufi als unmittelbarer Vorlaufer unserer durch die Zeit der Schacht-
graber beim Lowentor in Mykenae und verwandter Denkmale in der Agais datierten 
fruhen Brohzezeit Mitteleuropas geiten. Die einzelnen innerhalb dieses, grofien 
Kreises auszuscheidenden landschaftlichen Gruppen enthalten in ihren Formen und 
Zierweisen viel bodenstandige, aus Alterem ubernommene oder aber dazu auch neue 
Elemente, daneben dann von benachbarten oder weiter entfernten Gruppen eritlehnte 
gleichzeitige oder auch altere Einzelheiten, endlich auch zeitgenossische Einfuhrware 
aus Nachbargebieten oder aus der Feme. So geben in der Mehrzahl dieser unter-
einander oft recht verschieden ausgepragten Gruppen sich doch immer wieder ge-
meinsame Ziige zu erkennen, ein Bild, wie es ahnlich auch zu anderen Zeiten im 
vorgeschichtlichen Europa wiederkehrt und auch fur die vorangehende neolithische 
Stiife mit der Miinchshofer Keramik und ihren Verwandten gilt. 

Wagt man die Hinterlassenschaft materieller Kultur in den einzelnen Gruppen 
innerhalb dieses grofien Zusammenhanges von Altheim-Mondsee-Vučedol usw. gegen-
einander ab, so wiederholt sich hier, und iibrigens ebenso eindringlich fiir den zeitlich 
unmittelbar alteren Kulturkreis unseres Erdteiles, die auch sonst in der Vorzeit so 
oft zu beobachtende Erscheinung, dafi von Nord nach Sud, gegen die Mittelmeer-
lander zu, eine immer reichere Entfaltung sich kund gibt. Seit einem halben Jahr-
hundert hat sich in der historisch-archaologischen Forschung die Erkenntnis Bahn 
gebrochen, dafi mehr nordlich gelegene Teile Europas die Wiege indogermanischer 
Volker gewesen sind, von denen aus zu verschiedenen Zeiten immer wieder Auswan-
derungen des Bevolkerungsiiberschusses in gliicklichere oder gliicklicher erscheinende 
Gefilde stattgefunden haben. Fiir feme, rein vorgeschichtliche Zeiten nun diese ver
schiedenen Ausstrahlungen und Wanderzuge auch archaologisch aufzuzeigen, hat 
sich' die Urgeschichtsforschung fortgesetzt bemuht, ohne dabei recht liber nur zu oft 
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sich widersprechende oder widersinnige Arbeitshypothesen hinweg zu kommen, žu
rnal audi die indogermanische Sprachwissenschaft iiber Gliederung und Bildung 
einzelner indogermanischer Volker kompliziertere Verhaltnisse nachweisen konnte, 
als sich vorerst archaologisch erfassen lassen. 

Unser um Remedello-Altheim-Vučedol usw. sich schliefiender Kulturkreis ist fiir 
verschiedene seiner landschaftlichen Gruppen als durch »nordische« Einwanderung 
entstanden erklart worden. Nach vorsichtiger Schatzung kommen wir mit seinen An-
fangen schwerlich bis an das Jahr 2000 vor Ghr. oder gar noch daruber hinaus, da 
sein Ende kaum vor dem Jahre 1700 v. Chr. liegen kann. Dieser Kreis ist also im 
allgemeinen jfinger als die altesten angenommenen oder erkennbaren indogermani-
schen Abwanderungen nach dem Siidosten, deren archaologische Zeugnisse aus der 
neuen Heimat mit solchen unseres Kreises keine Verwandtschaft bekunden. Aber 
damals erfolgte gerade im nordischen Gebiet ein erstes starkes Aufbliihen der Kultur, 
das doch keineswegs als Folge des Abstofiens eines Teiles der Bevolkerung ange-
sprochen werden kann, sondern eher auf allgemein kulturgeschichtlich-wirtschaft-
lichen Zusammenhangen beruht. Aber dennoch verraten sich am Ende der Zeit-
spanne, die dieser Kulturkreis im vorgeschichtlichen Europa einnimmt, an vielen 
Orten unruhige Verhaltnisse, die nur durch kraftige Verschiebungen von Volksmassen 
ausgelost worden sein konnen. So durfen wir also ohne weiteres annehmen, dafi die 
Storungen, die diesen Zeitabschnitt beschlossen, teilweise auf Verschiebungen von 
Nordvolkern nach dem Suden und Siidosten zuriickgehen, obwohl danach in Mittel-
europa fur viele Strecken wieder eine neue Kultur von mehr siidlichem Geprage oder 
unter sudlichen Einflussen sich entwickelte. 

Am Ende der Zeit von Altheim usw. tritt nach der kurzen Episode, die die 
Glockenbecherkultur nach Mitteleuropa brachte, ohne freilich in den Funden aller-
orten ein bodenstandiges Element ganz verdrangen zu konnen, dann bei uns die erste 
Bronze auf, die allerdings, insbesondere in mehr nordlichen Strichen, keineswegs mit 
dem gerade jetzt erst zu hochster Formentwicklung gelangenden Steingerat aufge-
raumt hat. Das zeitliche Nebeneinander von verschiedengearteten, seither freilich 
meist als gesonderte, aufeinander folgende Stufen eingeschatzten Kulturen, wie es 
ahnlich im vorangehenden Neolithicum bestanden hatte, lafit sich in Mitteleuropa 
auch noch wieder wahrend des friihen Bronzealters erkennen. Denn neben den Er-
scheinungen rein fruhbronzezeitlichen Geprages finden wir hier als mehr bodenstan
diges Element die keramisch teils im Glockenbecherformenkreis, teils in der Kultur 
von Altheim usw. wurzelnde (jungere) schnurkeramische Gruppe (der geschweiften 
Becher, der Amphoren, der fassettierten Steinhammer usw.). Und mindestens in der 
Zone nordlich der Alpen lassen sich dann am Ausgang der friihen Bronzezeit, irgend-
wann um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, nochmals starke Sto
rungen wahrnehmen, die auf betrachtliche Volkerverschiebungen zumckgehen 
miissen. 
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