
ENDBRONZEZEITLIGHE UND FR0HEISENZEITLICHE 
ILLYRISGHE BRANDGRABER AUS ZAGREB-HORVATI 

Wahrend einer Studienreise nadi Ungarn und Sudslawien konnte ich am 7. und 
8. 11. 1987 mit freundlicher Unterstutzung der Herren Direktor Prof. Hoffiller und 
Kustos Dr. Klemenc in der reichhaltigen vor- und friihgeschichtlichen Sammlung des 
kroatischen Nationalmuseums in Zagreb arbeiten. Es freut mich besonders, in dank-
barem Gedenken an die mir wahrend dieser Fahrt liberali erwiesene Gastlichkeit in 
der vorliegenden Festschrift einen kleinen Beitrag auf Grund meiner Tatigkeit in 
Zagreb beisteuem zu diirfen. Dies gilt ferner auch deshalb, weil Herr Prof. Hoffiller 
sich wiederholt erfolgreich u. a. mit Fragen aus der von mir ebenfalls naher bearbei-
teten illyrischen Altertumskunde befafit hat1). 

Der Fundbericht fur die den Ausgangspunkt meiner Abhandlung bildenden 
Altsachen ist folgendcr2): 

Um das Jahr 1912 stiefien Arbeiter des Unternehmers Ferković in Zagreb — 
Horvati im Saveschotter auf einem Grundstiick des Landwirtes Šumor (Šumorova 
zemlja) auf einige Flachgraber mit Leichenbrand und verschiedenen Tongefaflen. 
Was an Fundstiicken gerettet wurde, befindet sich jetzt im Nationalmuseum in Za
greb. Es handelt sich also um eieen zum Teil zerstorten Zufallsfund durch Laien, so-
dafi leider keine fachlichen Beobachtungen fiber die einzelnen Graber und ihren 
Inhalt vorliegen. Nach den Bestanden des Zagreber Museums sind folgende Fund-
stucke zu erwahnen: 

a) Doppelkegelige, braunliche Urne, jetzt stark erginzt (Abb. 1), mit scharfem Bauchumbruch und 
glatter Oberflache. Unter dem Bauchknick sitzen einander gegenuber zwei schrag abwarts gerich-
tete Griffleisten. 
H.(ohe): 15 cm. 
H. des Unterteils: 5,5 cm. 
M.(undungsweite): 20,5 cm. 
Gr.(ofite) W.(eite): 26,1 cm. 
Bdm. ( = Bodendurchmesser): 15 cm. 

b) Rotlich graue, jetzt erganzte Urne (Abb. 2) mit glatter Oberflache und kegeligem Oberteil Klar 
abgesetzter Unterteil bauchig. 
H.: 21 cm. 
M.: 20 cm. 
Gr. W.: 26 cm. 

*) Vgl. z. B. V. H o f f i l l e r , Prehistorijsko 
groblje u Smiljanu kraj Gospića ( = Vorge-
schichtliche Graber in Smiljan, Bez. Gospić), in: 
Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva Bd. 8, 
Zagreb 1905, S. II ff u. d e r s e l b e , Prehisto-
rijske žare iz Velike Gorice kraj Zagreba ( = 

Vorgeschichtliche Urnen aus Velika Gorica bei 
Zagreb), in: Bulić-Festschrift ( = Bulićev Zbor
nik = Strena Buliciana), Zagreb 1924, S. 1 ff. 

a) Vgl. J. K l e m e n c , Archaeologische Kar
te von Jugoslavien, Blatt Zagreb. Beograd-Za-
greb, 1938. 



Abb. 1—4. Prahistorische Gefafie aus Zagreb-Horvati. 

c) Unvollstandige Urne mit Leichenbrand und zwar rotlich-braune, offenbar einst zweihenklige 
Schulterterrine mit sich nach dem Boden hin verjungendem Unterteil (Abb. 3); ein kleiner, in der 
Mitte kantiger, bogenformiger Henkel erhalten, Hals und Rand fehlen. 
H.: noch 11,7 cm. 
Gr. W.: 31 cm. 
Bdm.: 9 cm. 

d) Unvollstandige, graue, flache Terrine ohne Henkel (Abb. 4). Leicht ausladender Rand nicht ganz 
erhalten. Auf der Schulter mit den Fingern hergestellte, umlaufende senkrechte Rillen. Ob 
ursprunglich kein Henkel vorhanden, nicht ganz sicher. 
H.: noch 15,2 cm. 
Gr. W.: 26 cm. 
Bdm.: 8,5 cm. 

e) Braunliches aus vielen Stucken zusammengezetztes Halsbruchstuck mit Rand, von einem groBen 
diinnwandigen GefaBe — vermutlich einer Urne mit Leichenbrand — mit steilem, weitem, etwas 

kegelartigem Hals und engerer Mfindung (Abb. 5). M.: 17,5 cm. 

f) Rotliche Randscherben (9 Bruchstucke) eines weitmundigen Gefafies (Abb. 6, 3 Bruchstucke). Rand 
nach innen in die Mitte einmal abgekantet Reste eines Bandhenkels dicht unter dem ausladenden 
Rande erhalten. M.: etwa 41 cm. 

g) Randscherben einer niedrigen, dickwandigen, braunen SchQssel (Abb. 7) ohne Henkel. Der Rand 
zeigt aufien eine schrage Abkantung (»Turbanrand«), M.: 6,2 cm. 

h) Braunliche Scherben (6 zusammenhangende Bruchstucke) eines Henkelnapfes mit etwas eingezoge-
nem Halse (Abb. 8). Rand mit eingeschnittenen Kerben, Schulter mit etwas groBeren Kerben ver-
ziert. M.: 14 cm; H.: 9,2 cm. 
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i) Drei zusammenhangende Bruchstucke eines ahnlichen Henkelnapfes (Abb. 9). Henkel abgebrochen, 
Ansatzstelle links an der Schulter sichtbar. Vom Rande nichts erhalten. Auf der Schulter als 
Verzierung eingeschnittene Kerbenreihe. M.: 9 cm. 

j) Scherben, 3 zusammenhangende Bruchstucke eines diinnwandigen, gut geglatteten, braunlichen 
Henkelnapfes mit niedriger Schulter (Abb. 10). Der Henkel iiberragte stark den Rand. Er ist 
aufien in der Mitte kantig. Gr. W.: etwa 10 cm. H. (mit Henkel): 9,3 cm. 

k) Kleiner Randscherben eines weiteren braunlichen, in der Form ahnlichen Henkelnapfes, unver-
ziert (Abb. 11). 

1) Bruchstuck eines dicken, bogenformigen, braunlichen Henkels (Abb. 12), aufien mit zwei Kanten 
in der Mitte. H.: 6,3 cm. 

Soweit der Fundbericht! Nach der Machart, Form und Verzierung sind die Stiicke 
meist gleichzeitig, aber einige, besonders Abb. 1, 2 und 5, scheinen doch etwas alter 
als andere (z. B. Abb. 4 und 8—10) zu sein. Dieses ergeben verwandte g e s c h l o s s e -
n e ahnliche Funde, wie solche im Museum Zagreb z. B. aus Brandgrabern von Dalj 
in Slawonien vorliegen. Als ganzes wirken die Tongefafie und Scherben von Zagreb-
Horvati unbedingt »lausitzisch«. Einige Einzelheiten sind kennzeichnend fur eine 



46 Bolko Freiherr von Rtchthofen 

z. B. durch die Graberf elder von Dalj, Val 
bei Stuhiweifienburg (Szekesfehervar) in 
Ungarn, Stillfried in Kiederosterreich und 
Podoli-Kritschen in Mahren vertretene 
Sondergruppe der jiingstbronzezeitlichen 
und ersteisenzeitlichen, spaten Lausitzer 
Kultur3), wie z. B. die Verzierung der Ter-
rine Abb. 4, die Reste der Schussel mit 
schrag abgekantetem Rand (Abb. 7) und 
die Scherben der kleinen Henkelnapfe. 

Eine scharfe Trennung zwischen End-
bronzezeit und erster Stufe der Eisenzeit 
erscheint nach dem bisherigen Stand der 
Forschung in der genannten Fundgruppe 
schwer moglich*). Zum Teil handelt es sich 
dabei auch nur um eine Frage der Be-
griffsbestimmung, d. h. darum, ob man 
schon bei dem sparlichen Auftreten der er-
sten Eisensachen von wirklich »eisenzeitli-
cher Kultur« sprechen will. Stucke wie die 
Urnen Abb. 1 und 2 und der Scherben Abb. 
5 wirken aber jedenfalls noch ganz und 
gar bronzezeitlich. Nach der Begriffsbestim-
mung ungarischer Fachleute wiirde man 

entsprechende Tongefafie in Ungarn nicht als hallstattzeitlich, sondern als noch 
bronzezeitlich bezeichnen. Sie gehoren zum Teil (Abb. 1) weiter nordlich in der Lau
sitzer Kultur ausgepragt in die Stufe 5 der Bronzezeit nach Montelius ( = Reinecke 
Hallstatt B)5), soweit nicht manche hier in Betracht kommenden Einzelheiten dort 

Abb. 13. Terrine mit ungar. Schleifenfibel 
aus Stadtel, Kr. Namslau. \Yt, V-k. 

3) Fur die Herleitung unseres Formenkreises 
ist das niederosterreichische Graberfeld von 
Stillfried entscheidend wichtig. Vgl. J. T o m -
s c h i k, Das fruhhallstittische Urnengraberfeld 
von Stillfried, in: Mitteilungen der Wiener 
Anthropologischen Gesellschaft 1926, Bd. 56, S. 
53 ff. und dazu mit weiteren Schriftnachweisen 
L. F r a n z und H. von M i t s c h a - M a r -
h e i m, Die Urgeschichtsforschung in Oesterreich 
seit 1900, in: 16. Bericht der Roroisch-Germa-
nischen Kommission, Sonderdruck S. 24. 

*) Diese Tatsache zeigt sich auch in Fr, von 
T o m p a s wertvoller Arbeit »25 Jahre Urge-
schichtsforschung in Ungarn«, im 24.-25. Be-
richt der Romisch-Germanischen Kommission 
(1937). 

B) Vgl. M. J a h n, Zur Ghronologie der Lau
sitzer Kultur, in: Mannus, 3. Erg. Bd. 1923, S. 

25 ff. Ein schlankeres Vergleichsstuck zu un-
serer Urne Abb. 1 mit glekhfalls ewei Griff-
leisten stammt z. B. auch vom illyrischen Gra
berfeld in Prenčov in der Slowakei, Mus. Turč. 
Sv. Martin. Griffleisten und ahnliche Warzen 
kommen allerdings bei anders geformten Topfen 
in der Daljer Kultur ebenfalls vor. Siehe dazu 
u a. V. H o f f i 11 e r, Corpus Vasorum, Zagreb 
Bd. 2, Dalj Taf. 1 und 5. — Unserer Abb. 1 
in der Form ahnlich, aber »verwaschener«, ohne 
scharfen Umbruch ist im Mus. Zagreb Kat. Nr. 
A. 1492 vom Urnenfeld von Sotin. Zu den Ver-
gleichen der Zeiteinteilung von Montelius mit 
der von Reinecke vgl. z. B. J. N e s t o r , 
Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Ru-
manien, in: 22. Bericht der Romisch-Germani
schen Kommission sowie E. P e t e r s e n * s und 
N. A b e r g' s unten genannte Arbeiten. 
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Abb. 14. Breslau-Grabschen, Grab 151, 1/6 n. Gr., nach E. Petersen. 

Abb. 15. Breslau-Grabschen, Grab 253, nach E. Petersen. 

bereits aufierdem noch eher (Stufe 3—4 der Bronzezeit nach Montelius; steile, hohe 
Halse, Urnen wie Abb. 26) auftreten. Diese zuletzt genannten Merkmale halten sich 
aber l a n g e und geben daher keinen Anlafi, die Belegung des Graberfeldes von 
Zagreb-Horvati nach den bisher von dort bekannten Fundstiicken vor der Bronzezeit-
stufe 5 beginnen zu lassen. 

Im einzelnen sei hier zur Zeitbestimmung und Art von Vergleichsstiicken aus 
nordlicheren Gruppen der Lausitzer Kultur auf Grand von Funden aus Schlesien und 
seinen Nachbargebieten noch folgendes gesagt: 

Henkellose, bauchige Terrinen der Form Abb. 2 sind im Heimatgebiet der Lau
sitzer Kultur schon zur Buckelurnenzeit der Stufe 3 des Bronzealters nach Montelius 

8) Vgl. W. B o e g e , Die Chronologie der mittlere Bronzezeit in Schlesien (Breslauer Dok-
jiingeren Bronzezeit in Mittelschlesien auf Grund torarbeit, Teildruck Breslau 1934) und B. Frhr. 
der Grabfunde (Breslauer Doktorarbeit, Teil- von R i c h t h o f e n , Die altere Bronzezeit in 
druck Breslau 1934); 0 . K l e e m a n n , Die Schlesien, Berlin 1926. 



48 Bolko F r e i f a e r r von Ricfa thofen 

(== Rcinecke Bronzezeit D) kemizeichnendf). Im Anschlui daran Widen sie ebendort 
eine Leitform aus der Zeit der riefenverzierten Irdenware der Stufe 4 nach Montelius 
(=3 Relnecke Hallstatt A), kommen aber noch bis in die 5. Stufe (=: Reinecke Hall-
statt B) (Zeit der graphitierten Irdenware Schlesiens nach Seger8)) hinein vor9). Als 
Beispiel fur entsprechende g e , c h 1 o . s e n e Funde der Bronzlitstuf e 4 kann im 
Verglekh mit unserem Topf Abb. 2 von Zagreb-Horvati ein Urnengrab mit einer 
henkellosen Terrine und einer ungarischen Schleifenfibel von Stadtel, Krs. Namslau, 
Regbez. Breslau dienen (Abb. 13)10). Diese Form ist weiter bezeichnenderweise auch 
durch ein kleineres Tongefafi unter den unbestritten illyrischen Altsachen von Sanski-
most in Bosnien vertreten"). 

Doppelkegelformige Topfe der Lausitzer Kultur mit Griffleisten wie das Stiick 
Abb. 1 von Zagreb-Horvati gehoren in Schlesien und in den Nachbargebieten teils 
in die 4., teils in die 5. Bronzezeitstufe nach Montelius12). Unter den geschlossenen 
Funden haben wir dabei solche (vgl. uosere Abb. 14—15), deren genaueres Alter auch 
durch darin gefundene geschweifte Bronzemesser festgelegt wird. Das Museum Za
greb besitzt ein Messer dieser Gruppe13) u. a. vom Urnenfeld von Velika Gorica bei 
Zagreb. Die durch Hoffillers wertvollen Bericht in der Bulić-Festschrift veroffent-
lichten Urnen mit »Seelenlochern« von dort sind aber junger und nach Vergleichs-
formen der Lausitzer Kultur aus weiter nordlicher liegenden Gebieten in die Zeit 
von Reineckes Hallstattstufen C—D zu setzen1*). In Schlesien wurde ein geschweiftes 
Bronzemesser der erwahnten Art u. a. auch in Buschen, Krs. Wohlau, gefunden (mit 
doppelosigem Griff). Nach den Bestanden des Berliner Staatlichen Museums fiir 
Vor- und Fruhgeschichte stammt aus denselben Fundzusammenhangen wie dieses 

') O. K leemann , a. a. 0. 
8) H. S e g e r , Die Stilentwicklung in der 

Keramik der schlesischen Urnenfelder, in: Schle
siens Vorzeit, N. F. 8, S. 5 ff. 

9) W. B o e g e , a. a. 0 . — M. J a h n , Zur 
Ghronologie der Lausitzer Kultur auf Grund 
neuer Grabungen in Schlesien, in: Mannus, 3. 
Erg. Bd. (1923), S. 25 ff. — L. F. Z o t z, Neue 
Grabfunde der jungeren Bronzezeit Schlesiens, 
in: Mannus, Bd. 22 (1930), S. 248 ff. — E. P e-
t e r s e n, Die geschweiften Bronzemesser in 
Schlesien, in: Altschlesien, Bd. 3 (1931), S. 205 
ff. — P. M e r t i n, Die neuen vorgeschichtli-
chen Funde im Kreise Liegnitz . . ., in: Mittei-
lungen des Geschichts- und Altertumsvereins 
Liegnitz, Bd. 1924/25 (Liegnitz 1926). — G. 
R a s c h k e , Ein HQgelgrab von Nieder-Herzogs-
waldau, Krs. Freystadt, in: Altschlesien 1 (1926), 
S. 218 ff. Vgl. ferner hierzu W. B o e g e , Ein 
Grab der jungeren Bronzezeit aus Porschwitz, 
Kr. Wohlau, in: Altschlesische Blatter 1936, 
Heft 5, S. 145 ff. 

10) F. P f Q t z e n r e i t e r, Zwei wichtige 
Grabfunde der Urnenfelderzeit, in: Altschlesien 
3, 1931, S. 163 ff. und Abb. 5. 

1X) Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bos
nien und der Herzegowina, Bd. 6, Wien 1899, 
S. 75, Abb. 45. 

12) Vgl. z. B. W. B o e g e a. a. 0 . — E. 
P e t e r s e n a. a. O. — L. Z o t z a. a. 0 . , — 
M. J a h n a. a. 0 . 

13) Form mit »Antennengriff«. 
" ) Vgl, H. S e g e r , in: M. Ebert, Realle-

xikon der Vorgeschichte, unter »Lausitzische 
Kultur«, Bd. 7, Taf. 198, Abb. 9 und naher G. 
R a s c h k e , Die Endstufe der Urnenfelderkul-
tur in Schlesien (Breslauer Doktorarbeit, Teil-
drack Breslau 1934). — Die Hauptform der Ur
nen von Velika Gorica geht auf die alteren 
doppelkegeligen Stflcke zuriick. Sie findet sich 
z. B. auch in dem illyrischen Japudengraberfeld 
von Ribić bei Bihać. Vgl. V. Č u r č i ć, in: Wis
senschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der 
Herzegowina, Bd. 7 (Wien 1900), m. Taf. 2, 
Abb. 7. 

15) Vgl. A. M. T a l l g r e n , in: E(urasia) 
S(ept.) A(ntiqua), Bd. 2, 1926, S. 179. 

18) Siehe Wissensch. Mitteil. aus Bosnien u. 
d. Herzegowina, Bd. 6, Wien 1899, S. 66—67 
m. Abb. 11—12. 
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Messer von dort ferner z. B. ein eisernes »Armchenbeil«15). Ein Gegenstuck dazu be-
stimmt u. a. in einem Grabe von Sanskimost in Bosnien das genaue Alter eines ver-
zierten, zweihenkligen Topfes der unten von mir naher berucksichtigten fiir die 
Daljer Kultur des Lausitzer Kreises kennzeichnenden und damit auch fiir unsere 
Funde von Zagreb-Horvati bemerkenswerten Art16). Zu der Terrine Abb. 4 aus Za-
greb-Horvati gibt es z. B. ein Gegenstuck aus dem entsprechenden Graberfeld von 
Kritschen-Podoli bei Briinn in Mahren17). Ahnliche Gefafie mit einem Henkel liegen 
u. a. vor aus Velem St. Vid (Mus. Steainamager-Szombathely), Val bei Stulweifien-
burg-Szekesfehervar (National-Museum Budapest), Donja Dolina (Mus. Sarajevo) 
und aus der Gegend von Odenburg (Mus. Ddenburg-Sopron).18) 

Kantige Henkel, wie sie in Zagreb-Horvati auftreten, sind in den Nordgebieten 
der Lausitzer Kultur auch schon fiir die 4. Stufe der Bronzezeit besonders kennzeich-
nend19). Das gleiche gilt fiir riefenverzierte Topfe, die an die Terrine Abb. 4 von 
Zagreb-Horvati erinnern20). In sudillyrischen Formenkreisen sind die Riefen und der 
kantige Henkel aber offenbar junger und zur Zeit von Reineckes Hallstattstufe B 
besonders beliebt21) Das Gleiche gilt hinsichtlich des Alters anscheinend fiir die 
Abkantung von Gefafirandern nach innen, wie sie unser Scherben f (Abb. 6) aus Za
greb-Horvati aufweist22). 

Zu den Scherben von Henkelnapfen j und k unseres Fundberichtes iiber Zagreb-
Horvati lafit sich nach den zeitgleichen und alteren nordlichen Fundgruppen der 
Lausitzer Kultur nicht viel sagen, da von den fraglichen Gefafien aus Zagreb-Horvati 
leider so wenig erhalten ist. Zu dem durch den Scherben h (Abb. 8) belegten Henkel-
napf unseres Graberfeldes kenne ich jedenfalls im Gegensatz zu den unverzierten 
Henkelnapfscherben bisher keine nordlicheren Gegenstiicke. Dagegen kommen Rand-
verzierungen dieser Art bezeichnenderweise bei friiheisenzeitlich illyrischen Topfen 
und Scherben aus dem siidlich benachbarten Bosnien vor23). Aufierdem besitzt das 

1T) M. E b e r t, Reallexikon der Vorge-
schichte, Bd. 10, Taf. 46, Abb. 9. 

18) Vgl. dazu auch W. B o e g e, Ein Grab 
der jiingeren Bronzezeit aus Porschwitz, Kr. 
Wohlau, in: Altschlesische Blatter 1936, Heft 5, 
S. 145 ff. 

19) Vgl. W. B o e g e a. a. 0 . und H. S e -
g e r a. a. O. 

20) W. B o e g e a. a. 0 . — J. P i e t s c h, 
Die Urnenfelderkultur in Schlesien, Teil 1: Die 
Typologie der Grofikeramik (ungedruckt geblie-
bene Breslauer Doktorarbeit von 1924). 

a ) Riefen: Vgl. z. B. den an unsere Abb. 4 
erinnernden kleinhenkligen Napf aus dem »Pfahl-
bau« von Donja Dolina, in: Wissensch.-Mitteil. 
aus Bosnien u. d. Herzegowina, Bd. 11 (Wien 
1909), Taf. 7, Abb. 15 und zahlreiche weitere 
Beispiele in den Aufsatzen iiber fruheisenzeit-
liche und jungbronzezeitliche Funde derselben 
Zeitschrift. Kantige Henkel: vgl. z. B. vom 
illyrischen Burgwall Gradina Čungar bei Cazin, 

in: Wissenschaftliche Mitteil. aus Bosnien u. d. 
Herzegowina, Bd. 4, S. 46, von Debelo Brdo (a. 
a. O. Bd. 5, Taf. 51, Abb.) u. Bd. 5, Abb. 143 
von Ripac (Doppelhenkelgefafie der oben naher 
besprochenen Art, vgl. zu diesen auch Hoffiller 
a. a. O. Taf. 13). 

22) Fiir Schlesien vgl. dazu W. B o e g e und 
J P i e t s c h a. a. 0 . — Ein Henkelnapf ahn-
lich unserem Gefafi Abb. 6 derselben Fund-
gruppe von Velem St. Vid in Ungarn steht im 
Museum Steinamanger-Szombathely. — Ein 
gleichartig abgekanteter Randscherben auch 
vom illyrischen Burgwall Gradina Čungar bei 
Cazin, in: Wissensch. Mitteil. aus Bosnien u. d-
Herzegowina, Bd. 4, S. 83 m. Abb. 

23) Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bos
nien und der Herzegowina, Bd. 4, S. 91, Abb. 
113 (Ulyrische Burgwallsiedlung Gradina Čun
gar bei Cazin, a. a. 0 . Bd. 3, S. 221, Abb. II 
(illyrische sogenannte Pfahlbausiedlung von Ri
pac), a. a. 0 . Bd. 1, S. 58, Abb. 5—8 (Grab-
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Museum Zagreb einen wohl gleichalten, ahnlich verzierten Henkelnapf mit kantigem 
Umbruch von Vinkovci-Pjeskare. 

Eine in den illyrischen Stammeskulturen besonders stark weiter verbreitete Form 
sind dagegen Schalen und Schusseln der Gruppe, die fur Zagreb-Horvati durch den 
Scherben g unseres Fundberichtes (Abb. 7) und durch ein vollstandiges Gefafi z. B. 
fur das gleichartige Graberfeld von Šarengrad (Museum Zagreb) bezeugten Art be-
legt ist Wir haben sie z. B. ebenso in Schlesien wie in Mahren, in Ungarn, in Nieder
osterreich, in Slawonien und in Bosnien24). Auch unter den sudostitalienischen Fun-
den vom Monte Gargano weisen sie wohl auf Illyrier hin25). Die Zeitstellung ist 
jungbronze- und friiheisenzeitlich. In der thrakischen, spatbronzezeitlichen Siedlung 
von Fuzesabony im ungarischen Alfold handelt es sich bei ahnlichen Stiicken (Scher
ben im National-Museum Budapest) wohl um einen illyrischen Einflufi vom Westen 
her28). Im ganzen zeigen allerdings die Irdenwaren der illyrischen und der zeit-
gleichen thrakischen Stammeskulturen der Vorzeit auch abgesehen von wechsel-
seitigen Beziehungen standig Ahnlichkeiten, die in der sprachkundlich ebenfalls fafi-
baren, naheren Verwandtschaft dieser beiden Volker innerhalb der Indogermanen be-
dingt sind. Das gilt auch schon fiir die alteren Stufen der illyrischen Lausitzer Kultur. 

Topfe wie die der Stiicke Abb. 1—2 und 5 wirken in der Sudgruppe des lau-
sitzischen Formenkreises von Podoli-Kritschen-Val-Dalj bisher auffallend und alter-
tumlich"). 

Bei den Grabern von Dalj selbst handelt es sich zum Teil um Zufallsfunde, zum 
Teil um unter Hoffillers Leitung vollstandig geborgene Grabinhalte28). Eine genaue 
Bekanntgabe dieser g e s c h l o s s e n e n Funde unserer Gruppe gehort noch zu den 
dankenswerten Zukunftsaufgaben fiir die Erforschung der Vorzeit Kroatiens und die 
illyrische Altertumskunde. 

Dafi am i l l y r i s c h e n Volkstum der »Lausitzer Kultur« kein Zweifel mehr 
zu bestehen brauchl, habe ich in Obereinstimmung mit Fachgenossen aus den ver-
fund von Sreteš, Gem. Ričica. Bez. Visoko bet 
Doboj, zusammen mit Fibel und Henkelnapf-
scherben, ahnlich den unverzierten von Zagreb-
Horvati), a. a. 0. Bd. 9 (1904), Taf. 78, Abb. 
3 (Donja Dolina). 

24) Z. B. Mitteilungen der Prahistor. Kom-
tnission der Kais. Akademie der Wissenschaf-
ren, Bd. 2, Wien 1908, S. 28, Abb. 133 (Gra
berfeld von Statzendorf in Niederosterreich), — 
B. Frhr. von R i c h t h o f e n , in: Mannus 1927, 
S. 75, Abb. 2 (Val in Westungarn), M. M u c h , 
Kunsthistorischer Atlas, Bd. 1 (Vor- und Friih-
geschichte), Wien 1889, Taf. 39 (Graberfeld von 
Stillfried in Niederosterreich), — Wissenschaft-
liche Mitteilungen aus Bosnien und der Her-
zegowina, Bd. 4, S. 47, Abb. 55, (Debelo Brdo). 
Ueber das Vorkommen in Mahren siehe z. B. 
L. Č e r v i n k a unter »Podoler Typ« in M. 
Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, sowie J. 
S c h r a n i 1, Die Vorgeschichte Bohmens und 

Mahrens, Berlin 1928, S. 189 m. Abb. und S. 
202. Unbestritten illyrisch sind die entsprechen-
den Fundplatee in Bosnien, zu denen auSer De
belo Brdo auch Donja Dolina gehort (Museum 
Sarajevo). Zu Schlesien vgl. z. B. J. P i e t s c h 
a. a. 0., ferner Porschwilz, Grab 9 und Bres-
lau-Oswitz, Grab 4 (Museum Breslau). 

2S) E. B a u m g a r t e 1, in: Procedings of 
the first intern, congress of pre- and protohist. 
sciences, London 1934, S. 227. 

8«) Siehe dazu Fr. von T o m p a s oben er-
wahnten Bericht: 25 Jahre Urgeschichttfor-
schung in Ungarn. 

S7) Ein doppelkegelformiges, aber viel klei-
neres Gefafi aus dem Graberfeld unserer 
Gruppe von Kis KSszeg, Com. Baranya, ohne 
Griffleisten kenne ich im Naturhistor. Museum 
Wien. 

28) Abbtldungen einiger Gefafie von dort 
siehe bei V. H o f f i 11 e r a. a. O. 
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schiedensten Landern in anderen Arbeiten wiederholt an der Hand von naheren Be-
legen betont. Ich verweise in diesem Zusammenhang hier vor allem auf meinc beiden 
Berichte von 1935 im Jahrgang 27 des »Mannus« (»1st die Bandkeramik der jiingeren 
Steinzeit illvrisch und die Lausitzer Kultur germanisch?«28) und »Die Bedeutung der 
Lausitzer Kultur fur die Vorgeschichte der Donaulander und das Illyriertum ihrer 
Volkszugehorigkeit«) sowie auf das dort verarbeitete Schrifttum, um hier Wieder-
holungen zu vermeiden. 

Die Entstehung des Formenkreises von Kritschen-Stillfried-Val-Dalj i n n e r -
h a 1 b der Lausitzer Kultur und seine F o r t e n t w i c k l u n g zu einer in ihren 
Spatstufen auch nach den geschichtlichen Quellen einwandfrei illyrischen Kultur der 
dafiir in Betracht kommenden Gebiete mufi i m e i n z e l n e n in Zukunft noch 
durch Sonderuntersuchungen naher dargestellt werden. Die grofien Linien der Ent-
wicklung und geschichtlichen Zusammenhange liegen aber schon heute klar30). Man 
wird sich darin auch nicht etwa durch gelegentliche, zu weit gehende und in einen 
ganz anderen Rahmen gehorige Arbeiten iiber die Illyrierfrage beirren lassen, wo 
diesem Volke vieles zugeschrieben wird, was ihm sicher n i c h t angehort!31) 

29) Dieser Aufsatz hat unlangst in seinen 
wesentlichen Ergebnissen auch die betonte Zu-
stimmung K. J a z d z e w s k i gefunden. Gleich-
zeitig widerlegte dort Jazdiewski — meines 
Erachtens mit Recht — die Ansichten einer an-
regenden Arbeit von Archivar Dr. S i m o n y i 
(kein Fachvorgeschichtler) fiber das Verhaltnis 
zwischen der spatsteinzeitlichen Badener Kul
tur und der Illyrierfrage. Siehe K. J a i d z e w 
s k i , Metoda etnologiczna w zastosowaniu do 
neolitu. Uwagi na marginesie prac: D. S i m o 
n y i'e g o, B. v. R i c h t h o f e n a i A . T o -
d e'g o ( = Die volkergeschichtliche Arbeitsweise 
im Verhaltnis zur jiingeren Steinzeit. Bemer-
kungen am Rande der Arbeiten von K. Simo-
nyi, B. v. Richthofen und A. Tode), in: Wia-
domoki Arch. Bd. 13, Warschau-Warszawa 
1937, S. 310—333 und K. S i m o n y i, Wann hat 
sich das illyrische Volkstum im westlichen Kar-
patenbecken ausgebildet?, Budapest 1935. — Es 
ist hier nicht der Ort, naher darauf einzugeben, 
wie weit man Jazdzewskis a. a. O. geauSerten 
a n d e r e n Ansichten zustimmen kann. In sei
ner kameradschaftlichen Verwertung meiner Ar
beiten sind ihm einzelne Mifiverstandnisse vor-
gekommen. So hake ich u. a. die nordische Rie-
sensteingraberkultur betont fur indogermanisch, 
die nordische Elb-Saale-Kultur der jiingeren 
Steinzeit bewufit nicht fur scharf von der Kul
tur der Riesensteingraber zu trennen, aber an-
derseits die mitteldeutsche schnurkeramische und 
die nordische Einzelgraberkultur ebenso bewuBt 
nicht fur ein und dasselbe! Vgl. B. Frhr. von 
R i c h t h o f e n , Vorgeschichte der Menschheit, 

in: Knaurs Weltgeschichte, Berlin 1934, (eben-
dort auch eine ganz knappe Urgeschichte der 
Illyrer und Thraker). 

30) Z. B. weist die sicher illyrische, stamm-
lich japudische, jiingere friiheisenzeitliche Ir-
denware aus Grabern der Landschaft Lika in 
Siidkroatien offensichtlich Zusammenhange mit 
der Daljer Gruppe auf, so in Henkelnapfen, 
Riefenmustern usw. Vgl. z. B. im Museum Za
greb Topfe aus Grabern von Krupače bei Kras
nica, Jankuša špilja bei Oštra, Smiljan (siehe 
H o f f i l l e r s oben zuerst genannte Arbeit mit 
Abbildungen) usw. — Zur Japudenfrage siehe 
sonst z. B. auch G. W i 1 k e unter »Jugosla-
wien«, in: M. Ebert, Reallexikon der Vorge
schichte, sowie C. P a t s c h, Die Lika in ro-
mischer Zeit, Wien 1909. — Eine Verkniipfung 
von geschichtlichen Nachrichten iiber spate Illy-
rierreste und das Fortleben mancher Altsachen-
formen von spatlausitzischem Geprage unserer 
Fundgruppe wird neuerdings u. a. auch fur die 
Gegend von Budapest moglich, wie die Alter-
tumer von Taban im Stadt. Museum in Buda
pest zeigen. (Vgl. A. A 1 f 6 1 d i, Les anciens 
habitants du Taban, in: Nouvelle Revue de 
Hongrie, Juniheft 1937.) — Zu den G e-
s c h i c h t s q u e l l e n iiber die mitteldonaulan-
dischen Illyrier vgl. auch die von A 1 f 6 1 d i 
herausgegebene Schriftenreihe »Dissertationes 
Pannonicae« (Budapest). 

S1) V. G e o r g i e v, Die Trager der kretisch-
mykenischen Kultur, ihre Herkunft und ihre 
Sprache, 1. Teil: Urgriechen und Urillyrier 
(Thrako-Illyrier), Sofia 1937. 
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In Slawonien ist die iilyrische Daijer Fundgruppe zweifellos n i c h t bodenstan-
dig, sondern weiter im Norden! Das laflt sich ebenso siedlungsgeschichtlich3*) wie 
formenkundlich beweisen! Die alteren bronzezeitlichen Kulturgruppen Kroatiens zeigen 
z. B. durch ihre Gefafie deutlich ein »unlausitzisches«, offenbar thrakisches Geprage, 
ebenso wie die schiefmundigen Topfe83). Aus diesem Bereich ist von der »Daijer 
Kultur« sicher die Form der darin bodenstandigen und Kkkenlos bis in die Jung-
steinzeit zuruck verfolgbaren84) zweihenkligen Topfe herzuleiten, die aber in der 
Daijer Gruppe oft in kennzeichnend »lausjtzischer« Art mit Riefen, Warzen usw. 
verziert") sind (Belege u. a. im Museum Zagreb). Nordlich von Kroatien kenne ich 
sonst bisher diese Erscheinung in Zagreb-Horvati und Dalj entsprechenden Funden 
nur durch einen unverzierten Doppelhenkeltopf aus dem Urnenfeld unserer Gruppe 
in Kis Kdszeg in Ungarn (Naturhistorisches Museum in Wien8*), weiter mit »lausitzi-

S2} Siehe in diesem Sinne z. B. auch C. 
P a t s c h s Ausfuhrungen in: Jahreshefte des 
Oesterreich. Archaalog. Instit. Bd. 10, Wien 
1907, S. 169 ff. V. G e o r g i e v sucht a. a. O. 
S. 147 die irrige Ansicht zu stutzen, die Illy-
rier und nicht die Thraker seien in Sudillyrien 
iiberall ureinheimisch, wobei er sich auch auf 
N. J o k 1 stutzen mochte. Das beruht aber auf 
einem Miiverstandnis Georgievs, wie Jokls Bei-
trag »Illyrier« in M. E b e r t s Reallexikon der 
Vorgeschichte zeigt. 

8S) Vgl. H u b . S c h m i d t , "Vorgeschichte 
Europas, Leipzig 1924. und J. N e s t o r a. a. 
O. — In dem von Illyriern besetzten, ursprung-
lich thrakischen Gebiet f inden wir diese u. a. aber 
auch noch in der Illyrierzeit Bosniens. Das be-
legen z. B. die Grabfunde von Debelo Brdo in 
Bosnien (Mus. Sarajevo). Ebendort verfertigten 
die fraheisenzeitlichen Illyrier auch als A n h l n -
ger winzige Bronzenachbildungen dieser Form 
und der oben genannten zweihenkligen Topfe 
von auch ursprunglich thrakischer Art (Belege z. 
B. im Museum Sarajevo), siehe Wissensch. Mit-
teil. aus Bosnien u. d. Herzegowina, Bd. 1, S. 
100 und 36 m. Abb. Vgl. hierzu auch J. N e-
s t o r, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in 
Rumanien, im: 22. Bericht der Romisch-Germa-
nischen Kommission. 

M ) Vgl. T o m p a a. a. O. Ueber das Auf-
treten dieser Form in Ostitalien und ihre dor-
tige Herleitung aus den Balkanlandern ostlich 
der Adria siehe VI. D u m i t r e . cu , L 'e t i del 
ferro nel Piceno, Rom 1924, S. 81—83 (»nappi 
con due manichi«). — Eine erneute Nachprii-
fung der Illyrierfrage fur das von Dumitrescu 
behandelte Gebiet unter starkerer Berucksichti-
gung der Irdenware erscheint erwiinscht. — 
Ueber die Kulturbeziehungen Bosniens und der 

Nachbargebiete zu Italien in der Bronze- und 
alteren Eisenzeit vgl. sonst jetzt z. B. N. 
A b e r g, Bronze- und frflheisenzeitliche Chrono-
logie, Band 1: Italien (Stockholm 1934) u. Band 
5: Mitteleuropaische Hochbronzezeit (Stock
holm 1936). — Vgl. dazu und uberhaupt zur 
Illyrierfrage neuerdings auch H. K r a h e, Die 
Illyrier in ihren sprachlichen Beziehungen zu 
Italikern und Griechen (enthalt u. a. wichtige 
Angaben iiber die Japuden und Liburner und 
ihre Zusammenhange mit Italien, die Illyrier 
in Picenum, Griechenland usw.), in: Die Welt 
als Geschichte, Bd. 3, S. 119 ff und 282 ff, mit 
zahlreichen weiteren Schriftnachweisen. 

35) D i e s e Gruppe ist weiter u. a. auch un
ter den unbestritten illyrischen, fruheisenzeitli-
chen Grabfunden von Donja Dolina und Ripač 
in Bosnien vertreten (Museum Sarajevo). — 
Zum Teil gedrehte Topfe derselben Form kom-
men u. a. auch in den beruhmten illyrischen 
Furstengrabera von Trebenište am Ochridasee 
in Siidserbien vor (Prinz Paul-Museum Belgrad). 
Zu den Ausgrabungen in Trebenište vgl. mit 
weiteren Schriftnachweisen z. B. noch E. N o r 
d e n . Alt-Germanien, Leipzig—Berlin 1934, S. 
246, 269 ff und 309 und B. F r h r . v o n 
R i c h t h o f e n in: Mannus. Bd. 27 (1935), S. 
12 sowie N. V u l i ć , Neue Graber in Trebe-
nischte, in: Jahreshefte des Dsterreich. Archaol. 
Instit. Bd. 28, 1933, Heft 2, und V. G e o r -
g i e v, Die Trager der kretisch-mykenischen 
Kultur, ihre Herkunft und ihre Sprache, 
S. 162. 

m) Ein ahnliches Stiick aus Stillfried (siehe 
M. M u c h , Kunsthistorischer Atlas, Abtlg. Vor-
und Friihgeschichte, Taf. 39, Abb. I l l ware 
noch zu, nennen, wenn es nicht etwa friihbronze-
zeitlich ist. 
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scher« Verzierung ein Stiick aus dem Kom. Tolna im Museum Szekszard und eins aus 
der Gegend von Keszthely im Museum zu Keszthely. Man wird die Form und die oben 
erwahnte »Kreuzung« thrakischer und illyrischer Stilmerkmale an manchen Stiicken 
auch von vornherein wohl dort besonders erwarten konnen, wo sudwarts vordrin-
gende Illyrier des Lausitzer Formenkreises in Thrakern die Verfertiger zweihenkliger 
Bronzezeittopfe von mitteldonaulandischer Art fiber iagerten"). Bei den Sudillyriern 
wird dann diese Form, was sie bei den Thrakern schon vorher war, namlich sehr 
langlebig. Sie begegnet uns bei b e i d e n Volkern bis in die fruhgeschichtliche Zeit 
dieser Gebiete, d. h. bis zum Kelteneinbruch88) und der Romerherrsehaft89) in zeit-
und volksgebundenen verschiedenen Abwandlungen der Form, Technik und Ver
zierung. 

Nach den Bestanden des Museums Zagreb erwahne ich hier noch folgende 
Fundorte von Tongefafien aus Urnenfeldern der u. a. in Zagreb-Horvati und Dalj 
vertretenen Art:40) 

Erdut, Berg Veliki Var ad, nordlich Dalj, ostlich von Osijek, 
Osijek-Esseg, 
Vukovar in Slawonien, 
Vučedol bei Vukovar, 
Čakovci bei Sotin ostlich Vukovar an der Donau, 
Sotin bei Vukovar, 
Šarengrad, oštlich Vukovar, an der Donau, 
Bapska, sudlich von Šarengrad, 
Trešćerovac, Gem. Ozalj bei Karlovac (Karlstadt) (bisher sudwestliehster Fundort 

unserer Gruppe). 
Sicher schon fruheisenzeitliche Scherben unserer Fundgruppe41) vom Leopoldre-

vier bei Bizovac, Bez. Osijek-Esseg, stammen offenbar von einem S i e d i u n g s-
p l a t z dieser illyrischen Kultur Kroatiens (Museum Zagreb)! 

87) Beide Volkskulturen, die altere bronze-
zeitlich-thrakische und die jungere spatbronze-
zeitlich-friiheisenzeitlich illyrische sind manch-
mal an ein- und denselben Fundorten nachzu-
weisen, so in Dalj, Sotin und Vučedol (Mus. 
Zagreb). Vgl. dazu auch Hoffiller a. a. O. 
Taf. S3. 

ss) Ausgeprigt keltische Funde besitzt das 
Museum Zagreb z. B. von Siedlungsplatzen in 
Vukovar und dem Graberfeld von Surčin (Bez. 
Zemun) (Graphittonirdenware des letzten Jahr-
hunderts vor Beginn der christlichen Zeitrech-
nung usw.). 

S9) Belege u. a. bei T o m p a a. a. 0., N e-
s t o r a. a. 0 . und in den Fundberichten der 
Wissenschaftlichen Mitteilungen aus Bosnien 
und der Herzegowina. 

*°) Vgl. dazu zum Teil auch die Tafeln von 
V. H o f f i 11 e r, Corpus Vasorum, Zagreb, Bd. 

2, dort u. a. auch ein vollstandiges Gefafi, un
serer Form Abb. 5 von Dalj. — Zu Dalj vgl. 
auch Arch. ErtesitS Bd. 23, 1903, S. 33, Abb. 
1—8 und G. W i 1 ke, in: M. Ebert, Reallexikon 
der Vorgeschichte, unter »Dalya«. Wiike hat 
ubrigens sogar schon v o r Kossinna die ganze 
Lausitzer Kultur den Illyriern zugeschrieben, 
wie ich zu meiner Arbeit aus Mannus 27 er-
ganzend hier nebenbei bemerken mochte. Vgl. 
dazu W. La B a u m e, Vorgeschichte von West-
preufien, Danzig 1924 und R. Moschkau, Georg 
Wilke f, in: Sachsens Vorzeit, 1938, S. 1. ff. 

41) »Knopfhenkel ahnlich denen von den 
Pfahlbauten bei Donja Dolina in Bosnien (Mu
seum Sarajevo) und einem Gefafireste aus einem 
Graberfeld unserer Gruppe von Bata (Kom. Tol
na, Museum Szekszard); Scherben mit zum Teil 
getupften Wulsten, riefenverziertes Topfbruch-
stfick usw. 
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An Fundorten der u. a. in Podoli-Kritschen, Stillfried, Val und Dalj vertretenen 
Kultur (— die man naturlich auch abgekiirzt nach einem oder zweien dieser Fundorte 
benennen kann —) erwahne ich hier als Beispiele ferner einige ungarische42): 

Monasztorsziget (Sz. Endrey Sziget), Budapest (Stadt. Mus. Budapest, u. a. Ge-
fale wie Mannus 27, S. 75, Abb. 4 und 3, und Schiissel wie unsere Abb. 7): 

Gegend des Bakonyer Waldes (Mus. Veszprem); 
Keszthely am Plattensee; 
Dunapentele; 
Kis Jvo szeg bei Koszeg-Giinz, Com. Baranya; 
Velem St. Veit — Velem Szt. Vid; 
Bata, Kom. Tolna; 
Miszl6, Kom. Tolna; 
Tamas, Kom. Tolna (M. v o n W o s i n s k y , Tolnavarmegye , Bd. 1, Bu

dapest 1896, Taf. 120); 
Korosmard, Kom. Baranya (Nationalmuseum Budapest); 
Batina, Kom. Baranya (Archaol. Inst. Szeged, Kat. Nr. 4009, Henkelnapf ahnlich 

unserer Abb. 4). 
Der raumliche Zusammenhang der Gesamtfundgruppe von Mahren bis nach 

Slawonien ist also gegeben. Fr. von Tompa hat die Ansicht begriindet48), da£ es sich 
bei diesem Illyrierstamm auch in W e s t u n g a r n um e i n w a n d e r n d e Tra-
ger eines Teiles der sogenannten L a u s i t z e r Kultur handelt. T. Schranil und I. L. 
Cervinka mochten sie in M a h r e n von Suden aus dem Donautal herleiten"). Ein-
zeluntersuchungen werden sicher auch in diesen Fragen bald endgultig Klarheit brin-
gen. Dabei wird u. a. noch naher zu priifen sein, ob nicht doch auch noch 6 s 11 i c h 
von Niederosterreich, wo z. B. Menghin a. a. O. den Ursprung sucht, ein Teil des Ent-
stehungsherdes dieser Sondergruppe der Lausitzer Kultur liegt. Jedenfalls sind die 
kroatischen ebenso wie die ungarischen Funde unseres Schlages fur die Illyrierfrage 
und die Bestimmung des Volkstums der Trager der Lausitzer Kultur neben anderen 
Tatsachen von entscheidender Bedeutung! Die nahe Verwandtschaft zu der lau-
sitzischen Sonderguppe der sogenannten s c h l e s i s c h e n Kultur nach der Be-
griffsbestimmung der tschechischen Fachleute (jiingste Bronzezeit, graphitierte Ke-
ramik nach H. Seger45)) liegt auf der Hand. Sie wird auch durch die Funde von Za
greb-Horvati erneut bekraftigt und ist schon bei einem Vergleich der bisherigen Ver-
offentlichungen an den Abbildungen der Fundstiicke leicht festzustellen. Bekanntlich 
war die »schlesische« Gruppe der Lausitzer Kultur in Mahren und der Slowakei ihrem, 
auch »illyrischen Vetter«, der in Podoli-Kritschen, Stillfried, Val, Zagreb-Horvati 

**) Vgl. dazu Mannus 27, 1935, S. 73 
(R i c h t h o f e n). 

a ) Fr, v o n T o m p a a. a. O. Vgl. zu die-
sen Fragen z. B. auch V. G. C h i 1 d e, The Da
nube in prehistory, London 1930. 

**) Siehe B. Frhr. v o n R i c h t h o f e n , 
in: Mannus 27 a. a. 0. mit Belegen. 

*5) Vgl. H. S e g e r in; M. Ebert, Reallexi-
kon der Vorgeschichte, unter »Schlesien«. 

*6) Vgl. dazu ferner Wissenschaftlkhe Mit-
teilungen aus Bosnien und der Herzegowina, Bd. 
9, Taf. 22, Abb. 7 (Donja-Dolina). — In der 
Daljer Kultur kommen solche Saug- oder Aus-
gufitflllen auch bei etwas grofieren, einhenkli-
gtn Napfen und Krugen sowie den zweihenkli-
gen Topfen der thrakischen Grundform vor (Be-
lege aus Cakovci, Osijek — Esseg, Dalj). Anzu-
schliefien ist hier auch eine grofie yasenformige 
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und Dalj vertretenen Kultur auch ortlich benachbart. Zu den nordlichen Beziehungera 
unserer Gruppe innerhalb der Lausitzer Kultur gehoren auch die kleinen Gefale mit 
Saug- und Ausgufitulle verschiedener Form.48) Ferner finden wir die nordlichen lau-
sitzischen Zusammenhange weiter bei der Innenverzierung mancher Gefafie auf dem 
Boden,*1) ferner bei den doppelhenkligen Terrinen, einhenkligen Napfen und Tassen, 
tonnenformigen Topfen mit und ohne Henkel und Warzen, bei verschiedenen Riefen-, 
Ritzlinien-, Zickzack- und Dellenmustern usw.48) 

Alle diese Obereinstimmungen zusammen gehen im Verein mit anderen w e i t 
iiber n i c h t durch gleiches Volkstum (Illyrier) erklarbare Obereinstimmungen 
hinaus! In Mahren, Niederosterreich und Westungarn beriihren sich die beiden ver-
wandten illyrischen Gruppen! 

Ein weiterer Ausbau der Denkmalpflege, der Museen und der Heimatforschung 
in Siidslawien mit planmafiigen neuen Grabungen wiirde gewifi zur vertieften Be-
handlung der oben beriihrten Fragen noch viele wertvolle Beitrage liefern konnen, be-
sonders wenn auch eine Untersuchung von Siedlungsplatzen der Leute der Daljer 
Kultur hinzutritt. 

Sehr bemerkenswert sind auch die engen Beziehungen der Funde von Dalj 
und von weiter en entsprechenden Graberfeldern zu Altertumern aus Bosni en und 
Dalmatien (Donja Dolina, Jezerine, Ripač, Sanskimost, Glasinac, Prozor usw.). Wie 
oben schon mehrfach mit Beispieleo unterstrichen wurde, finden wir in diesen Ge-
genden in der jiingsten Bronze- und fruhen Eisenzeit eng verwandte und zugleich 

Kamie mit einem Henkel auf der Bauchung und 
Ausgufitulle aus der Gegend von Laibach im 
Mus. Zagreb, die sonst an Henkelkannen von 
Jezerine (Wissenschaftliche Mitteilungcn aus 
Bosnien und der Herzegowina, Bd. 3, Abb. 145) 
erinnert. Sonstige auch in der Daljer Kultur 
vertretene Topfformen der westiich benachbar-
ten Laibacher Gegend siehe z. B. bei A. M ii 1-
1 e r, Typische Formen aus den archaologischen 
Sammlungen des krainischen Landesmuseum Ru
dolf inum, Taf. 13, Abb. 4 und 15 und Taf. 15, 
Abb. 1 (Fun do rte: Smarejta und Podzemelj, 
henkellose Terrine, geriefter Henkelnapf und 
zweihenkliger Topf mit hangenden Dreiecken 
auf der Schulter) sowie in Wissenschaftliche 
Mitteilungcn aus Bosnien und der Herzegowina, 
Bd. 4, Abb. 60 (Debelo Brdo). 

47) Linien in einem Kreis oder Linicngrup-
penmuster mit Kreisen z. B. in Dalj (Mus. Za
greb): Rest eines »Rauchergefafies«, ahnlich den 
z. B. in Schlesien und Posen fruheisenzeitlichen 
Stiicken (z. B. im Museum Breslau und Mus. 
Poznan — Posen, siehe in Eberts Reallexikon Bd. 
7, Taf. 198, Abb.), im Fall Dalj mit fast ganz 
demselben Innenmuster wie M. Ebert, Realle
xikon der Vorgeschichte, Bd. 7, Taf. 197, Abb. 
{Gr. Tschansch bei Breslau). Zu diesen Raucher-

gefassen vgl. auch H. M o e t e f i n d t in: M. 
Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, Bd. 11, 
S. 31, und VI. D u m i t r e s c u , L'eta del ferro 
nel Piceno, Rom 1934, S. 86. Die Stucke aus 
Italien sind auch zum Teil illyrisch-venetisch! 
Am beliebtesten war die Form bei einigen illy
rischen Stammen mit »Lausitzer Kultur«. Die 
entsprechenden Funde aus Posen behandelt mit 
weiteren Schriftnachweisen fiber die Verbrei-
tung und Verwendung dieser Gefafie J. K o s t -
r z e w s k i, in: Wielkopolska w czasach przed-
hist , 2. Aufl., Posen-Poznan 1924, S. 99, Anm. 
366. Zu den fraglichen Gefafien mit Innenverzie
rung siehe sonst z. B. noch J. P i e t s c h a. a. 
O. und Mus. Breslau, Kat. Nr. 189: 1916 (Bres-
lau-Oswicz, Grab 21), in Mahren Schusseln 
ohne Henkel des Graberfeldes der Podoli-Kri-
tschener Kultur von ObFany bei Brfinn (Mus. 
Briinn) und des Graberfeldes der »Schlesischen 
Kultur« von Memčice (Mus. P r e r a u - P f e w ) , in 
Schlesien haufig (z. B. Belege im Mus. Breslau). 

*8) Vgl. hierzu z. B. das von mir im Man-
nus Bd. 27 genannte einschlagige Schrifttum, H. 
S e g e r unter »Lausitzer Kultur«, in: M. Ebert, 
Reallexikon der Vorgeschichte, W. B o e g e a. 
a. 0 . , M. J a h n a. a. 0 . und V. H o f f i l l e r , 
Corpus Vasorum Antiquorum, Zagreb Bd 2). 
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u n b e s t r i t t e n i l l y r i s c h e Kulturgruppen48)! Mandies ist hier offenbar als 
W e i t e r e n t w i c k l u n g von Gegenstanden anzuSehen, die wir auch aus der 
Daijer Gruppe kennen, vor allem in der Irdenware, ebenso wie bei den schon ge-
nannten spathallstattzeitlkhen Topfen der Brandgraber von Velika Gorica. Es bleibt 
Inoch im einzelnen naher zu prufen, wie stark wir fur diese siidlich benachbarten, 
aiich illyrischen Stammeskulturen v o l l s t a n d i g die gleichen Wurzeln anzu-
nehmen haben und wie stark hier der siedlungsgeschichtliche Zusammenhang durch 
Einwanderung uber die Save von Norden ist50)! Teilweise lassen sich diese bekannten 
illyrischen Funde aus Bosnien und Dalmatien auch s t a m m l i c h bereits naher be-
stimmen. Daher ist es im kroatischen Schrifttum schon seit langerer Zeit mit Recht 
iiblich, eine Gruppe dieser Altsachen den illyrischen Japuden zuzuschreiben51). Die 
fragliche Kultur entwickelt sich namlich ohne Bruch weiter bis zu der auch nach den 
Geschichtsquellen sicher japudischen der Romerzeit52)! Gehen wir von diesem zwei-
fellos illyrischen Formenkreis von Altsachen aus und suchen nach Vergleichsgruppen, 
so finden sie sich zunachst gerade in GebietenM), wo ebenfalls nach altgeschichtlichen 
und sprachwissenschaftlichen Belegen sicher Illyrier siedelten. 0ber den so zunachst 
fafibaren Raum hinaus treffen wir gerade in der besonders volkstumsgebundenen 
Irdenware die engsten Beziehungen innerhalb der »Lausitzer Kultur« bis nach Ost-
deutschland und den Nachbargebieten. Alte Namen illyrischer Herkunft sind ja be-
kanntlich nach den Arbeiten von M. Vasmer, N. Jokl, H. Krahe, M. Mladenov, E. 

*"} Vgl. hierzu aufier V. H o f f i l l e r s 
schon erwahnter Abhandlung aus der Bulić-
Festschrift seinen ersten Fundbericht fiber Veli
ka Gorica, in: Vjesnik arheološkoga društva Za
greb, Bd. 11 (1910—11), S. 120 ff. 

m) Vgl. hierzu auch G. W i l k e s Karte 
siidslawischer Fundstellen in M. Ebert, Real-
lexikon der Vorgeschichte, unter »Sudslawien«. — 
Das Illyriertum der Siedler und der Kultur Pan-
noniens aus der Zeit unmittelbar vor der Kelten-
herrschaft und das Illyriertum der entsprechen-
den Erscheinungen Bosniens wird z. B. auch von 
V. G. C h i 1 d e und J. N e s t o r mit Recht 
betont (Vgl. V. G. C h i l d e a. a. 0 . und J. 
N e s t o r , Der Stand der Vorgeschichtsforschung 
in Rumanien, im: 22. Bericht der Romisch-Ger-
manischen Kommission.) 

«5 Siehe z. B. V. H o f f i l l e r s Bericht 
fiber die Funde von Smiljan, a. a. O. 

52) Die a l t e Annahme C. P a t s c h s in 
seinen verdienstvollen Arbeiten, dafi wir fiber 
die Japuden aus der Zeit v o r der Romerherr-
schaft noch nichts Sicheres wufiten, ist dadurch 
uberholt. Siehe demgegenfiber C. P a t s c h, 
Archiologisch-epigraphische Untersuchungen zur 
Geschichte der romischen Provinz Dalmatien, 
Teil 3: Die Japuden, in: Wissenschaftliche Mit-
teilungen aus Bosnien und der Herzegowina, 

Bd. 6, Wien 1899, S. 154 ff. (besonders S. 164— 
165 mit Karte der Stammesverteilung in der 
RSmerzeit). — An neuerem Schrifttum zur illy
rischen Fruhgeschichte und Japudenfrage er-
wahne ich hier als Beispiele H. K r a h e , Die 
alten balkanillyrischen geographischen Namen, 
Heidelberg 1925, M. K a h r s t e d t , Studien zur 
politischen und Wirtschafts-Geschichte der Ost-
und Zentralalpen, in: Gottinger Gelehrte Anzei-
gen, Jahrg. 1927, S. 1 ff., und E. N o r d e n , 
Alt-Germanien (VSlker- und namensgeschkhtli-
che Untersuchungen), Leipzig-Berlin 1934 (be
sonders S. 280, sonst noch S. 227, 278 ff., 298 
und 314), und A. A l f o l d i (Herausgeber), 
Corpus Inscriptionum latinarum, Bd. 3, 2. Aufl. 
(in Vorbereitung), sowie die Schriftenreihe »Dis-
sertationes Pannonicae« (Herausgeber A. Al
foldi). Vgl. ferner die von Richthofen in 
Prahistor. Zeitschr. 1939 besprochene albanisch 
erschienene Schrift Patschs fiber die Illyrier. 

5S) Siehe dazu z. B. F i a 1 a s Angaben fiber 
die Vergleichsfunde zum Graberfeld von San-
skimost, in: Wissenschaftliche Mitteilungen aus 
Bosnien und der Herzegowina, Bd. 6, Wien 1899, 
S. 120. 

R4) Schrifttumsbelege dazu stellte ich z. B. im 
Mannus 1927, S. 70 ff., sowie in meinem dort 
auf S. 65 ff. und hier unter Anm. 59 erwahnten 
Warschauer Bericht zusammen. 
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Schwarz und anderen") auch bis dorthin nachzuweisen, und zwar keineswegs etwa 
nur siidlich der Sudeten. 

Bezeichnenderweise gehort nun gerade auch das Gebiet der Daljer Kultur mit 
zu diesem Verbreitungsraum illyrischer Namen, wie z. B. die alte Bezeichnung Mursa 
fiir das heutige Osijek-Essek beweist"). Im iibrigen rechnete diese Gegend im Alter-
tum noch mit zu Pannonien58). Dafi dort unmittelbar vor dem Kelteneinbruch Illyrier 
die Herren des Landes waren und sich Illyrier in Pannonien in Resten noch bis zur 
Romerzeit hielten, steht nach den altgeschichtlichen Schriftquellen aufier jedem 
Zweifel51). Ebenso sicher ist, dafi nach den Fundzusammenhangen unsere dem grofien 
Lausitzer Kreis angehorenden Bauern mit der Daljer Kultur diese Illyrier Pannoniens 
in der jiingsten Bronze- und friihesten Eisenzeit sein miissen! Ihre Kultur steht nun 
einerseits im engsten Zusammenhang mit der iibrigen »Lausitzer Kultur« weiter im 
Norden, andererseits, wie gesagt, mit den auch nach den Geschichtsquellen einwand-
frei illyrischen zeitgleichen Stammeskulturen im siidlich benachbarten Dalmatian und 
Bosnien! Die Formenwelt der Altsachen dieser jiingstbronzezeitlich und friiheisen-
zeitlich illyrischen Kulturen siidlich von Pannonien zeigt ebenfalls in sehr vielem 
ausgepragt »lausitzische« Art, so besonders in der stark volkhaft gebundenen Irden-
ware! Weiter diirfte es sich z. B. auch verlohnen, die Holzbautenreste der sogenann-
ten bosnischen Pfahlbauten dieser Fundgruppe deshalb mit den ahnlichen, zweifellos 
ebenfalls illyrischen beriihmten Funden von Biskupin in Posen58) noch naher zu ver-
gleichen. Der verdienstvolle, riihrige Leiter der Biskupiner Grabungen, Prof. 
Kostrzewski aus Posen-Poznan, halt die Lausitzer Kultur allerdings fiir baltoslawisch 
und seit dem Beginn der Eisenzeit nur urslawisch, doch beruht das sicher auf ver-
schiedenen Irrtumern. In dieser Feststellung stimme ich u. a. auch mit den Ansichten 
V. Hoffillers iiberein und denen der fiir Pannonien ebenfalls besonders zustandigen 
ungarischen Fachleute, wie Fr. von Tompas und A. Alfoldis. Die veraltete Deutung 
eines Teiles der »Lausitzer Kultur« als slawisch statt als illyrisch ist heutzutage nur 
noch bei einigen Fachleuten aus Polen iiblich59). 

55) Vgl N. J o k l unter »Illyrier« in: M. 
Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, Bd. 6, S. 
35. 

56) Vgl. dazu und uberhaupt zu unserem Be-
richt auch die Stichworte »Illyrii« und »Panno-
nia« in P a u l y - W i s s o w a - K r o l l , Real
lexikon der klassischen Altertumskunde, und 
N o r d e n, a. a. O. S. 225. 

57) Vgl. P a u l y - W i s s o w a - K r o l l a. 
a. 0 . , sowie auch in M. Ebert, Reallexikon der 
Vorgeschichte die Stichworte »Illyrier« und 
»Kelten«. 

38) Vgl. zu diesen mit weiteren Schriftnach-
weisen J. K o s t r z e w s k i , E. L u b i c z-N i e-
z a b i t o w s k i , B. J a r o n , Osada bagienna 
w Biskupinie w pow. zninskim (Eine Moorsied-
lung in Biskupin, Krs. Znin), Posen 1936 (be-
sprochen u. a. durch B. Frhr. v o n R i c h t h o -

f e n in: Jahrbucher fiir Geschichte Osteuropas, 
Bd. 1987/8). Kostrzewskis Vortrag: »Zagadnie-
nie kultury luzyckiej w zwia.zku z nowemi od-
kryciami w Biskupinie { = Die Frage der Lau
sitzer Kultur in Verbindung mit neuen Ent-
deckungen in Biskupin)«, Posen 1936, brachte 
keine brauchbaren Stiitzen fur seine Ansicht, 
aber viele schon fruher widerlegte. Die von 
ihm als lausitzisch herangezogenen Graberfel-
der aus SudostpreuSen gehoren einer anderen 
Kultur an. Vgl. H. U r b a n e k, Die f ruhrn 
Flachgraberfelder Ostpreufiens (noch ungedruck-
te Konigsberger Doktorarbeit von 1937). 

59) Vgl. dazu mit weiteren Schriftnachweisen 
B Frhr. v o n R i c h t h o f e n , Die Urheimat 
der Slawen in der Vorgeschichtsforschung, in. 
Mie.dzynarodowy zjazd slawistcw, filolog6w slo-
wianskich ( = II. Congres international des sla-
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Ohne jeden Anspruch auf Vollstandigkeit mochte ich zum Schlufi dkser Zeilen 
die eben erwahnte Zusammengehorigkeit der jungstbroozezeitlich-fruheisenzeitlich 
illyrischen Stammeskulturen Bosniens und Dalmatiens mit der auch in Zagreb-Hor-
vati vertretenen Kultur von Dalj und Val und daruber hinaus uberhaupt dem ganzen 
Lausitzer Kreis weiter an einigen oben noch nicht genannten Beispielen nach der 
Irdenware zeigen. 

Unter den fruheisenzeitlich illyrischen Grab- und Siedlungsfunden unserer 
Gruppe siidlich der Save sind in der Irdenware Leitformen u. a. die zweihenkligen 
Terrinen und die »vasenformigen« Topfe mit einem Henkel auf der Bauchung und 
ausladendem Rand.80) Zwischen den s p a t en Stiicken treten dabei auch solche mit 
Bemalung auf, wie besonders das Graberfeld von Jezerine erweist"). Diese b e i d e n 
Formen sind ebenso kennzeichnend in der Kritschen-Daljer Kultur*2). Die zweihenk
ligen Stucke kommen in beiden Gruppen ebenso wie auch sonst in der »Lausitzer 
Kultur« oft unverziert vor, die einhenkligen in der Fundgruppe Podoli-Kritschen-
Val-Dalj meist mit Riefenmustern, wie sie siidlich der Save im illyrischen Nachbar-
gebiet ebenfalls an verschiedenen Gefafiarten auf treten68). Diese vasenformigen 
Henkelkruge gibt es in der Lausitzer Kultur mit allerdings anderer Verzierung und 
Henkel iiber dem Umbruch bis nach Schlesien, wie z. B. das Gefafi Kat. Nr. 563 : 1880 
des Breslauer Museums aus dem Urnenfelde von Beichau, Krs. Militsch, beweist8*). 

Weiter treten in Jezerine u. a. der henkellose, tonnenformige Topf der ganz 
allgemein illyrisch-thrakischen Art in einer besonderen Abart auf65), sowie weich 

wistes (philologues slaves)): Ksie.ga referatow =: 
Recueil des communications, Sekcja II === Sec
tion II (Kulturalno-spoleczna = Sciences so-
ciales et histoire de la civilisation), Warschau 
19S4, und d e r s e l b e , Die Volkergeschichte 
der Vorzeit Ostdeutschlands und seiner Nach-
barstaaten im auslandischen Licht, in: Histori-
sche Zeitschrift, Bd. 154, Heft 3, S. 453 ff. 

80) Die gleicbe Gefafiform bei verwandten 
anderen Formenkreisen, z. B. Istriens, unter-
scheiden sich durch abweichende Verzierungen 
(Vgl. N . A b e r g, Bronzezeitliche und frflh-
eisenzeitliche Chronologie, Teil 1: Italien, Stock
holm 1934, S. 201 ff. m. Abb. 593 und weite-
ren Schriftnachweisen). 

81) Vgl. W. R a d i m s k y, Die Nekropole 
von Jezerine in Pritoka bei Bihać, in: Wis-
sensch. Mitteil. aus Bosnien u. d. Herzegowina, 
Bd. 3, Wien 1895, S. 39 ff. m. Abb. (z. B. auf 
S. 110 und 113, siehe ferner Abb. 145, 186, 272, 
213 und 318). 

e2) Vgl. das oben genannte Schrifttum Qber 
diese Fundgruppe und dabei auch V. H o f f i 1-
1 e r, Corpus Vasorum Antiquorum, Zagreb, 
Bd. 2. 

«3) Vgl, dazu auch die Art des Henkelkruges 
aus einem fruheisenzeitlichen Grab mit eiserner 

Lanzenspitze von Sanskimost,, in: Wissensch. 
Mitteil. aus Bosnien u. d. Herzegowina, Bd. 6, 
S. 89 m. Abb. 100. 

84) Vgl. J. P i e t s c h a. a. 0 . , L. Č e r v i n -
k a , in: M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, 
unter »Podoler Typ«, sowie O. M e n g h i n, 
Einfuhrung in die Urgeschichte Bohmens und 
Mahrens. 

65) Das Museum Zagreb besitzt Vergleichs-
stucke in seinen Funden der Daljer Art. Siehe 
dazu jetzt auch V. H o f f i l l e r . Corpus Vaso
rum, Zagreb, Br. 2. Vgl. zu dieser Form auch 
G. R a s c h k e a. a. 0. , sowie Ć. T r u h e l k a , 
Der Pfahlbau von Donja Dolina, in: Wissen-
schaftliche Mitteilungen aus Bosnien - und der 
Herzegowina, Bd. 9, S. 3 — 170, und Bd. 11, 
S. 1—23 m. Abb., sowie in derselben Zeitschrift 
Bd. 8, S. 54, Abb. 20 (mit getupftem Rand von 
Gradina bei Prozor). — In manchen Gegenden 
halt sich diese Form bei Illyriern und Thrakern 
lange, zum Teil bis unmittelbar vor die Romer-
zeit. Man vgl. hierzu J. N e s t o r , Der Stand 
der Vorgeschichtsforschung in Rumanien, in: 
Berichte der Romisch-Germanischen Kommission, 
Bd. 22, Frankfurt a. M. 1933, B. Frhr. von 
R i c h t h o f e n , Zum Stand der Vor- und Fruh-
geschichtsforschung in den westukrainischen 



Illyrische Brandgraber aus Zagreb-Horvati 59 

doppelkegelige Topfe, darunter ein Stuck mit Griffleisten66), die auf die altere in 
Zagreb-Horvati vertretene Art unserer Abb. 1 zurikkgehen. 

Von ebenso lausitzischem Stil ist bei den Illyriern der jiingsten Bronze- und 
friihen Eisenzeit siidlich der Save auch aufierhalb der Daljer Kultur die Gruppe zahl-
reicher, zum Teil keonzeichnend mit Riefen-, Dellen- und Linienmustern verzierter 
Henkelnapfe"). Die Zierweise dieser Gefafie findet sich sonst zum Teil hier auch 
auf den zweihenkligen Topfen der oben besprochenen Form, die in illyrischer Umge-
staltung ein thrakisches Erbe fortf uhren. 

Durchaus lausitzisch sind siidlich der Save bei den Illyriern z. B. ferner die 
kleinen, bauchigen Hangegefafie von Donja Dolina88), an die ein Dosengefafi mit vier 
Aufhangelochern von Dalj im Museum Zagreb anzuschliefien ist. Auch das kleine 
Stiefelgefafi von Donja Dolina und ein grofieres von Vukovar (Rest im Museum 
Zagreb) passen gut in diesen Zusammenhang68), ebenso wie zwei birnenformige Ton-
klappern von Dalj und Vukovar (im Museum Zagreb)70). 
Landen, in: Prahistorische Zeitschrift, Bd. 25, 
1934, Heft 3—4. S. 175 ff., sowie dazu die late-
nezeitlichen Grabfunde von Surčin in Syrmien 
im Museum Zagreb und die oben schon ge-
nannten, neuen latenezeitlichen Siedlungsfunde 
von Taban bei Budapest im stadtischen Museum 
in Budapest (schlanke, spate, tonnenformige 
Topfe mit 4 Knubben, bei Surčin mit bogen-
formigen, getupften Wiilsten zwischen den 
Knubben). 

m) W. R a d i m s k y a. a. 0. m. Abb. 381 
und 396. Siehe dazu z. B. auch V. H 0 f f i 1-
l e r a. a. 0., Dalj Taf. 5, Abb. 4. 

67) Vgl. z. B. Wissenschaftliche Mitteilungen 
aus Bosnien und der Herzegowina, Bd. 6, S. 57, 
Abb. 65 (Strbci in SQdbosnien), S. 65, Abb. 7 
(Sanskimost), S. 78, Abb. 58 (desgleichen), Bd. 
9, S. 46, Abb. (Donja Dolina). — V. H o f f i 1-
l e r a . a. 0 . Dalj, Taf. 21, Abb. 4. Siehe dazu 
fur die »schlesische Kultur« des Lausitzer Krei-
ses z. B. den geschlossenen Fund von Breslau-
Grabschen, Grab 253 (Altschlesien, Bd. 3, S. 
217 m. Taf. 15, P e t e r s e n ) , sowie 0. M e n g-
h i n, Einfuhrung in die Urgeschichte Bohmens 
und Mahrens, S. 80, Abb. 50 (Mahren). — In 
der Kritschen-Daljer Kultur gehoren dazu z. B. 
auch von Erdut an der Donau und von 
Osijek-Essek (im Museum Zagreb): Napfe mit 
Riefen, ganz ahnlich wie das Stiiek der jiing
sten Bronzezeit aus Breslau-Oswitz, Grab 2. Vgl. 
Altschlesien, Bd. 2, S. 299, Abb. 7. Vgl. ferner 
noch hierzu die illyrischen Grabfunde mit Hen-
kelnapfen und eisernem Aermchenbeil von Wies 
in Steiermark (siehe hierzu 0. M e n g h i n. Ur
geschichte der Ostalpenlander, in: Die osterrei-
chischen Alpen, 1928, S. 178 ff.; vgl. dazu fer

ner u. a. V. H 0 f f i 11 e r, a. a. 0 . Dalj Taf. 
21, Abb. 4. — S. auch unsere Abb. 15. 

88) Siehe Wissenschaftliche Mitteilungen aus 
Bosnien und der Herzegowina, Bd. 9, Taf. 75, 
Abb. 20; weitere im Museum Sarajevo. Vgl. 
dazu z. B. W. B 0 e g e a. a. 0., H. S e g e r, in: 
M. Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte, unter 
»»Lausitzische Kultur«, und Altschlesien 3, S. 
216—217 m. Taf. 14 (Breslau-Grabschen, Grab 
151), sowie H. S e g e r , in: M. Ebert, Reallexi
kon der Vorgeschichte, Bd. 7, Taf. 196—197 
und unsere Abb. 14. 

69) Vgl. G. W i l k e in: M. Ebert, Realle
xikon der Vorgeschichte unter »Stiefelgefafi« 
und L. F. Z 0 t z, Neuere Grabfunde der jflnge-
ren Bronzezeit Schlesiens, in: Mannus 22 m. 
Abb. S. 259. Ueber die zum Teil illyrisch-ve-
netischen Stiefelgefafie und das hohe Alter die
ser Topfform in Sudosteuropa siehe VI. D u-
lr i t r e s c u , L 'e t i del ferro nel Piceno, Rom 
1929, S. 96. Illyrische Stiefelgefafie Bohmens 
bedanhedlte J. K e r n in: Sudeta, Bd. 2, S. 22 ff. 
und die Posener J. K o s t r z e w s k i in: Wiel-
kopolska w czasach przedhist. 2. Aufl., S. 72 
mit Anm. 275. K o s t r z e w s k i s Annahme 
einer eisenzeitlich ostalpenlandischen und itali-
schen Entstehung der Form in der nordlichen 
Lausitzer Kultur stimmt nicht, da sie dort schon 
in der mittleren Bronzezeit auftritt (vgl. L. F. 
Z 0 t z a. a. 0.) . 

70) Siehe auch H. S e g e r a. a. 0 . und L. 
Če r v i n k a , Morava za pravlku, S. 217, Abb. 
99 (»schlesische Kultur« Mahrens), sowie A. 
S t o c k y , La Bohžme k 1'age du bronze, Taf. 
53, Abb. 8, sowie V. Hoffiller a. a. 0 . , Taf. 27 
und 36. 
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Gemeinsam sind den zeitgleichen illyrischen Funden aus Kroatien und Dalma-
tien-Bosnien audi manche Henkelbildungen, z. B. mit Knopf1), die verwandten 
Henkel mit stopselformigem Fortsatz"), ferner die RandzipfeP). 

Die Schusseln mit Innenverzierung der oben schon besprochenen Art aus Donja 
Dolina14) konnten ebenso z. B. in einem Grab der jiingstbronzezeitlichen Lausitzer 
Kultur Schlesiens gefunden worden sein. Dagegen fehlen in der schlesischen Kultur 
des Lausitzer Kreises ( = Reinecke Hallstatt A und hauptsachlich B) z. B. die Muster 
mit hangenden Halbbogen auf Napfen und Kannen, die u. a. der Daljer Gruppe und 
Bosnien gemeinsam sind15). Von den Schusseln mit abgekantetem oder gerieftem 
Rand sowie Gefafien mit grubchenverziertem Rand und den Topfen mit Saug- oder 
Ausgufitulle war oben schon zusammenfassend die Rede. Auch die unverzierten Hen-
kelnapfe und Schalchen der illyrischen jungbronzezeitlichen und friiheisenzeitlichen 
Kulturen siidlich der Save und in der Kritschen-Daljer Fundgruppe passen gut in den 
allgemeinen »lausitzischen« Zusammenhang"). 

Es ware verlockend, hier ferner noch der Obereinstimmung der Kritschen-Daljer 
Kultur mit Bosnien und Dalmatien einerseits und dieser beiden Formenkreise mit 
dem nordlichen Gebiet der Lausitzer Kultur andererseits an Metallsachen nach-
zugehen. Das wurde aber zu weit fiihren und mufi daher einer anderen Abhand-
lung vorbehalten bleiben. Das Illyriertum aller drei Gruppen spiegelt sich auch in 
den Zusammenhangen der Metallgegenstande wiederl") 

71) Die Knopfhenkel sind zuletzt am aus-
f Ghrlichsten von J. N e s t o r und vorher von 
V. G. C h i 1 d e behandeh worden (G h i 1 d e, 
The Danube in prehistory, Cambridge 1930, und 
N e s t o r , Der Stand der Vorgeschicbtsfor-
schung in Ruminien. in: 22. Bericht der R6-
misch-Germanischen Kommission, S 116—119). 
Nestor betont mit Recht, dafi sie nicht a u s-
s c h l i e f i l i c h illyrisch, sondern z. B. auch 
thrakisch (einschliefilich der kimmerischen Fund
gruppe der Ukraine) sind. 

rj) Vgl. oben S. 53 und Wissenschaftliche 
Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowi-
na, Bd. 9, Taf. 53 (Donja Dolina) und Bd. 11, 
Taf. 7 (dgl.), sowie dazu eine Henkeltasse von 
Dalj im Museum Zagreb. 

1$) Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bos
nien und der Herzegowina, Bd. 9, Taf. 55, Abb. 
8. Vgl. dazu z. B. H. S e g e r , in: M. E b e r t, 
Reallexikon der Vorgeschichte, Bd. 1, Taf. 197 
(Schlesien). 

7*) Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bos
nien und der Herzegowina, Bd. 9, Taf. 63, Abb. 
und Taf. 89, 5. — Vgl. dazu die oben genannte 
Verzierung des Daljer Gefafirestes mit durch-
brochenem Fufi (Museum Zagreb), sowie W. 
B o e g e a. a. 0 . und H. S e g e r a. a. 0 . und 
V. H o f f i 11 e r a. a. 0 . Taf. 36 u. 32. 

f5) Vgl. z. B. Wissenschaftliche Mitteilun
gen aus Bosnien und der Herzegowina, Bd. 1, 
S. 106 (Glasinac, Henkelkannchen) und Museum 
Zagreb (Dalj, Henkelnapf und Henkelkannchen, 
dies aus Grab 20 des Weingartens von Roza 
Utvić in Dalj). In den nordlichen Funden der 
Gruppe Kritschen-Dalj, d. h. z. B. in Mahren, 
fehlt diese Einzelheit. Vgl. ferner a. a. O. Bd. 
5, Taf. 28, Abb. 163 (Henkelkannchen der oben 
schon erwahnten Art aus der sogenannten Pfahl-
bausiedlung von Ripač bei Bihać). Von der 
Kritschen-Stillfried-Daljer Kultur herstammend 
findet sich dieses Muster in der Hallstattstufe 
C und auch in der sogenannten Kalenderberg-
Keramik, siehe J. K y r 1 e, unter »Oesterreich« 
in: M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, 
Bd. 7. 

T6) Vgl. H. S e g e r a. a. 0., L. Č e r v i n-
k a a. a. 0., W. B o e g e a. a. 0., V. H o f f i 1-
1 e r a. a. 0., und die oben erwahnten einschla-
gigen Fundberichte aus den Wissenschaftlichen 
Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, 
sowie das gesamte oben noch genannte weitere 
Schrifttum zur Kritschen-Daljer Kultur. 

" ) Das Illyriertum der Lausitzer Kultur un-
terstrich neuerdings auch N. A b e r g aus 
Stockholm in seinem Buch »Vorgeschichtliche 
Kulturkreise in Europa«, Kopenhagen 1937. 
Allerdings halt er u. a. im Anschlufi an Kossinna 
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Nach dem Abschlufi der vorliegenden Arbeit erschien C. Schuchhardts neuer 
Aufsatz »Die Urillyrier und ihre Indogermanisierung«, in den Abhandlungen der 
Preufiischen Akademie der Wissenschaften (Jahrgang 1937). 

Schuchhardt streift dort einige oben beriihrte Fragen. Deshalb mochte ich darauf 
in diesem Nachtrag noch kurz Bezug nehmen. Schuchhardt verweist unter anderm 
auf einige Worte W. Buttlers in dessen trefflichem Bericht fiber mehrere illyrische 
Burgwalle Norddalmatiens (im 21. Bericht der Romisch-Germanischen Kommission, 
Frankfurt a. M. 1933). Buttler sagt dort namlich z. B.: »Die Losung der Frage nach 
der volkischen Zugehorigkeit der Trager der Lausitzer Kultur ist nur durch Aus-
grabungen im alten Heimatlande der Illyrier, auf dem Balkan, zu erbringen. Es 
handelt sich dabei darum, dort den Ablauf der illyrischen Kulturen genauer, als wir 
es bisher konnen, festzulegen und von den Grundlagen dieser neuen Erkenntnisse aus 
die Verbindung nach Mitteleuropa zu suchen.« 

Nehmen wir zu Balkanillyrien ganz Pannonien hinzu, so ist in der Tat hier ein 
fur die Volksbestimmung der Lausitzer Kultur entscheidend wichtiges Gebiet richtig 
gekennzeichnet. Wie unsere obigen Ausfuhrungen zeigen, ergibt sich auf diesem 
Wege aber ebenfalls eindeutig das Illyriertum der »Lausitzer Kultur«. Schuchhardt 
tauscht sich, wenn er meint, W. Bohms inhaitsreiche Arbeit iiber die altere Bronze-
zeit der Mark Brandenburg (Berlin 1935) sei demgegemiber ein Beleg fur die Rich-
tigkeit seiner so gut wie allgemein in der europaischen Forschung abgelehnten Zu-
teilung der Lausitzer Kultur an die Germanen. W. Bohm selbst erklart die Lausitzer 
Kultur nicht als germanisch. Ihre Ansichten iiber die E n t s t e h u n g der Lau
sitzer Kultur, auf die Schuchhardt besondern Wert legt, sind iibrigens teilweise irrig, 
worauf schon verschiedene Besprechungen des Buches deutlich hingewiesen haben. 
Sie halt unter anderem im Grenzgebiet der illyrischen Vorlausitzer und der germa-
nischen nordischen Kultur manches irrig fiir vorlausitzisch und zieht daraus und aus 
ahnlichen Irrtiimern einige unzutreffende Schliisse. Es ist hier aber nicht der Ort 
dazu, das naher zu begriinden. 

Schuchhardt glaubt weiter auf Grund verschiedener Irrtiimer, die beriihmten 
Funde von M. M. Vasić in Vinca bei Belgrad seien entscheidend wichtig gegen die 
Zuteilung der Lausitzer Kultur an die Illyrier und fur die Deutung auch nach 
Schuchhardt vorindogermanischer Bandkeramiker als Urillyrier. Die dabei von 
Schuchhardt herangezogenem b r o n z e zeitlichen Funde aus Vinca sind aber gar 
nicht illyrisch, sondern von ausgepragt thrakischer Art. Es trifft nicht zu, dafi nach 
den altgeschichtlichen Quellen fiir die ganze Vorzeit dieses Gebietes nur an Illyrier 
und nicht an Thraker zu denken sei. Ein vorindogermanisches Volk mit dem Namen 
der indogermanischen Illyrier zu belegen, geht ebenfalls nicht an, auch dann nicht, 
Bosnien fur schon in der 2. Stufe der Bronze- in Schlesien (Breslau-Leipzig 1937); man vgl. 
zeit vermutlich illyrisch, wahrend meincs Er- dazu auch die Besprechung E. P e t e r s e n s, in 
achtens dort die alteren bronzezeitlichen Kul- Altschlesien Bd. 7, Heft 1. Vgl. zur ganzen Illy-
turen ebenso wie in Kroatien thrakisch waren. rierfrage weiter jetzt noch J. P o k o r n y, Sub-
Gute weitere Stiitzen fiir den Nachweis der illy- strattheorie und Urheimat der Indogermanen, 
rischen Volkszugehorigkeit der »Lausitzer Kul- in: Mitteilungen der Anthropologischen Gesell-
tur« brachte ferner unlangst die Arbeit K. G 1 a- schaft Wien, Bd. 66 (1936), Heft 5/6, S. 69—91. 
s e r s, Die bemalte Keramik der friihen Eisenzeit 
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wenn man bei den Illyriern manches als vorindogermanisches Erbe nachweisen 
kann. Wir nennen z. B. doch die Kelten Frankreichs im gleichen Sinne nicht etwa 
»Urfranzosen« und die Vorindogermanen Griechenlands nicht etwa »Urgriechen«. 
Schuchhardt erkannte bereits selbst, daB ihm hier die Sprachwissenschaft nicht folgen 
wird. Die Vorgeschichtsforschung und die Klassische Archaologie werden es im Ge-
gensatz zu seiner Hoffnung ebensowenig tun. Oberdies ist auch vieles thrakisch, was 
Schuchhardt bei seinen fraglichen Beweisversuchen als illyrisch ansieht und manches 
nicht nordisch, was er in der spateren Bandkeramik fiir nordisch-indogermanisch 
halt, z. B. in Vinca, doch kann auch darauf hier nicht weiter eingegangen werden 
Mit Schuchhardts Arbeitsweise miifite man die Bandkeramiker grofienteils eigentlich 
eher als urthrakisch, wie als urillyrisch bezeichnen, wenn man sie folgerichtiger ver-
wendet, als Schuchhardt selbst das tut. Aber auch dies ware noch immer ein Irrtum. 

Schuchhardts bekannte Verdienste um die Vorzeitforschung werden naturlich 
durch diese Feststellung in keiner Weise beriihrt. Sie liegen nicht auf dem Gebiete der 
illyrischen Altertumskunde. 

Wahrend des Druckes meines vorliegenden Aufsatzes erschien Jan Filips ver-
dienstvolles tschechisches Buch »Die Urnenfelder und die Anfange der Eisenzeit in 
Bohmen« (Popelnicova pole a pocatky žeiezne doby v Čechach), Prag 1936/1937. 
Filip streift darin auch von uns beruhrte Fragen. Das Voikstum der von ihm behan-
delten Altertumergruppen Bohmens halt Filip noch nicht fiir entschieden, obwohl er 
mit Recht den engen Zusammenhang eines wesentikhen Teiles jener Funde mit den 
sicher illyrischen Altertumern des Ostalpengebietes und die volkergeschichtliche Aus-
wertung dieser Tatsache durch andere Forscher unterstreicht. Auf die in Bohmen 
nicht vertretene Podoler Kultur geht Filip naturgemafi nur kurz ein. Auch hier stellt 
er die enge Verkniipfung mit illyrischen Funden des Ostalpengebietes richtig heraus. 
Er betont dabei u. a. die Verbindung mit den Altsachen des Graberfeldes von Maria 
Rast in Steiermark. Auch einige der bemerkenswerten Obereinstimmungen von Ge-
genstanden der Podoler Kultur mit illyrischen aus Bosnien und der Herzegowina hat 
Filip treffend vermerkt und zwar im Anschlufi an die Arbeit von Mandić liber die 
Vorgeschichte von Bosnien und der Herzegowina (Bosna i Hercegovina u predhisto-
rijsko doba, Sarajevo 1930). Filip weist dabei besonders auf Gegenstande aus den 
Grabfunden von Sanskimost hin. 

Zur Iilyrierfrage nennt Filip auch E. Šimeks Stellungnahme von 1935 nach 
Šimeks bemerkenswerter Schrift iiber Fragen der mahrischen Vorgeschichtsforschung 
(Problemy moravske prćhistorie, Briinn-Brno 1935). Šimek lehnt es begriifienswerter-
weise mit Recht ab, die Lausitzer Kultur der Sudetenlander mit der fruhgeschichtlich-
slawischen zu verbinden. Er ist aber auch mit ihrer Zuteilung an die Illyrier vor-
laufig nicht einverstanden. Seine Bedenken gehen hier jedoch zum Teil von einer 
unzureichenden Begrundung des Illyriertums der Lausitzer Leute aus. Sie sind des-
halb und durch neuere sowie von Šimek nicht berucksichtigte altere Arbeiten als 
iiberholt anzusehen. Von tschechischer Seite ist darauf bereits mit der Angabe einiger 
Gegengriinde durch J. L. Červinka hingewiesen worden. Sein fraglicher Aufsatz tragt 
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als Stellungnahme zu Šimeks oben genannter Abhandlung ebenfalls die Oberschrift 
»Problemy moravske prehistoric«. Er erschien 1935 in Briinn in Nr. 8 des Jahrganges 
28 der Zeitschrift »Priroda«. 

Erst nach dem Abschlufi des vorliegenden Aufsatzes erschien im Prager »Obzor 
praehistoricky«, im 10. Band J. Bohms inhaltsreiche tschechische Abhandlung »Die 
Grundlagen der Hallstattkultur in Bohmen«. Der Verfasser beriihrt dabei auch die 
Erorterungen iiber das Volkstum der Lausitzer Kultur und die Illyrierfrage. In einem 
erfreulichen Fortschritt gegenuber eigenen, alteren Arbeiten unterstreicht auch Bohm 
die entscheidenden Zusammenhange der ostalpenlandischen, sicher illyrischen Kul-
turen der sogenannten Hallstattzeit mit der alteren Kulturentwicklung des Lausitzer 
Kreises. Diesen mochte er deswegen aber nicht als illyrisch bezeichnen, weil er auch 
fur manche spateren Kulturgruppen keltischen Volkstums seine besondere Bedeutung 
hat, so z. B. in Verbindung mit der siiddeutschen Urnenfelderkultur. Die letzten Be-
denken Bohms gegen eine Zuteilung der ganzen Lausitzer Kultur an die Illyrier sind 
aber nicht stichhaltig, wie z. B. neue sprachwissenschaftliche Arbeiten iiber das Ver-
haltnis zwischen Kelten und Illyriern zeigen.78) Aufierdem beachtet Bohm die in der 
vorliegenden Arbeit behandelten Tatsachen iiber die Kulturentwicklung und Volker-
geschichte Pannoniens und eines Teiles der Nachbargebiete in vorkeltischer Zeit und 
die sprachlichen Zeugnisse fiir die Anwesenheit von Illyriern im nordlichen Teile 
des Siedlungsgebietes der Trager der Lausitzer Kultur teils gar nicht, teils nicht aus-
reichend. Deshalb mochte er ihren indogermanischen Tragern keinen Namen der 
g e s c h i c h t l i c h bekannten indogermanischen Einzelvolker geben. 

Eine besonders wertvolle Stutze fiir die Zuteilung der »Lausitzer Kultur« an die 
Illyrier ergibt auch die folgende Tatsache. Selbst der in der Illyrierfrage iiberaus 
zuriickhaltende, verdiente italienische Sprachforscher Professor Pisani betont, dafi 
wir in der Vorzeit von Ostmitteleuropa Siedler haben, die eine mit dem Germanisch-
Baltischen und Thrakischen verwandte Sprache redeten, die nicht slawisch oder kel-
tisch gewesen sein kann! Pisani mochte nach den sprachkundlichen Quellen hier aller-
dings aufierhalb Illyriens im engeren Sinne nicht von Illyriern sprechen, sondern nur 
von Menschen mit einer dem Illyrisch-Venetischen n a h e s t e h e n d e n Mundart. 
Doch ist dieser Rest von Zuruckhaltung nicht zuletzt nach den Ergebnissen der Vor-
geschichtsforschung nicht mehr erforderlich. Zu seinen Bedenken gegen die Gleich-
setzung der Verbreitung bestimmter Formenkreise vorgeschichtlicher Altertiimer mit 
den Siedlungsgebieten einzelner Volker und Stamme kann hier z. B. auf den zuerst 
als Vorabdruck erschienenen Bericht B. Frhr. von Richthofens »Zur Arbeitsweise der 
Vorgeschichtsforschung in Deutschland« aus dem 12. Band von Eurasia Septentrio-

78) Vgl. J. P o k o r n y , Substrattheorie und weisen). — Vgl. dazu und iiberhaupt zur Illyri-
Urheimat der Indogermanen, in: Mitteilungen crfrage weiter z. B. noch H. K r a h e , V. P i-
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. s a n i und G, D e v o t o, Illyrica, in: Pannonia-
66 (1936), S. 69 ff., und besonders: Zur Urge- Konyvtar, Bd. 46, Pecs-Funfkirchen 1938, sowie 
schiohte der Kelten und Illyrier, in: Zeitschrift K. K e r £ n y i, Vom heutigen Stand der Illyrier-
fiir celtische Philologie, Bd. 20 (1935), S. 314 forschung, in: Revue intern, des etudes balkani-
ff. (beide Aufsatze mit weiteren Schriftnach- ques 3, 1936, S. 19—30. 
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nalis Antiqua (Helsinki-Helsingfors) verwiesen werden. Pisani erganzend, mufi ferner 
unterstrichen werden, dafi die Zuordnung bestimmter vorgeschichtlicher Funde an die 
Illyrier bei einer guten Arbeitsweise keinesfalls im blofien Nachweisen von Funden 
»hallstattischen« Schlages beruhen darf. Die von Pisani mit Recht geforderten Unter-
suchungen, was von der »Hallstattkultur« im ublichen Sinne dieses Begriffes illyrisch 
ist und was nicht, sind schon in weitem Umfang durchgefuhri79) 

Herrn Professor von Tompa aus Budapest verdanke ich den folgenden freund-
lichen Hinweis: Die oben von mir beriicksichtigte Fundgruppe der Val-Daljer Art 
ist in Siidslawien auch durch Funde von Postela und Marburg-Maribor (Museum 
Marburg-Maribor) und Spodnja Hajdina (Museum Pettau-Ptuj) vertreten. 

Zur Frage des Vorhandenseins von Illyrierresten in der Kelten- und Romerzeit 
des donaulandischen Siedlungsraumes der Trager der Lausitzer Kultur sind auch zu 
vergleichen: E. Beninger, Die germanischen Bodenfunde in der Slowakei (Wien 
1937) und d e r s e l b e , Die Germanen in Niederosterreich (Wien 1938), sowie zur Ur-
illyrierfrage und zu den Zusammenhangen zwischen Illyriern und Albanern die fol
genden zwei Beitrage B. Frhr. von Richthofens zum Jahrgang 1939 der Altschlesi-
schen Blatter: »Vorzeitkundliches aus Albanien im Lichte des Illyriertums unserer 
Lausitzer Kultur« und »Jungsteinzeitliche Kulturbeziehungen Schlesiens mit Siid-
osteuropa (Ungarn, Siidslawien und Griechenland) in ihrer Bedeutung fiir die Indo-
germanenfrage«, in: Altschlesische Blatter 1938, Heft 1, S. 1 ff. 

Oben nach den Funden geaufierte Ansichten iiber die Anwesenheit von Thra-
kern im spater illyrischen Siedlungsgebiet der Balkanlander werden durch sprach-
wissenschaftliche Erkenntnisse bestatigt. (Vgl. H. Krake, Die alten balkanillyrischen 
geographischen Namen, Heidelberg 1925, S. 6—7.) 

Nach dem Druck der vorliegenden Arbeit erschien im 8. Band der »Zeitschrift 
fur Rassenkunde« Hans Hochholzers bemerkenswerter Bericht »Zur vor- und friih-
geschichtlichen Rassen- und Kulturgeographie der Italiker und Illyrer«. Auf Grund 
der Altertumsfunde ist Hochholzers von dem Rassenkundler O. Reche ubernommene 
Deutung der sogenannten Urnenfelderkultur Siiddeutschlands und der Nachbarge-
biete als eine Hinterlassenscbaft ruckwandernder Italiker nicht Zu halten. Hochholzers 
Angaben fiber die Urheimat der Siidillyrier stimmen in der Hauptsache mit den hier 
oben geaufierten Ansichten iiberein. 

R, Pittionis Aufsatz »Die Urnenfelderkultur und ihre Bedeutung fiir die euro-
paische Geschichte« im 21. Band,der »Zeitschrift fiir celtische Philologie« beriihrt 
auch einige oben gestreifte Fragen. Die Arbeit erschien erst wahrend des Druckes 
meiner obigen Mitteilung und konnte hier nicht mehr berucksiehtigt werden. Eine Be-
sprechung aus meiner Feder bringen die »Mitteilungen der Anthropologischen Ge-
sellschaft in Wien« im Jahrgang 1939. 

Verschiedene oben gestreifte Fragen behandelt auch meine Mitteilung »Vorzeit
kundliches aus Albanien im Lichte des Illyriertums unserer Lausitzer Kultur« im Jahr-

79) V. P i s a n i , II problema illirico, in: 
Illyrica, Pannonia-Konyvtar, Heft 46, Pćcs-Fiinf-
kirchen 1938. — Das gleiche Heft enthalt auch 
zwei im obigen Zusammenhang bemerkenswerte 

Aufsatze von G. D e v o t o (Illyri e Tirreni) 
und H. K r a h e (Die sprachliche Stellung des 
Illyrischen). 
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gang 1939 der »Altschlesischen Blatter«. Ober einige Tongefafischerben illyrischer 
Art aus Thessalien gedenke ich unter Berikksichtigung der Vergleichsfunde aus Ma-
zedonien demnachst an anderer Stelle zu berichten, voraussichtlich in der *Prahisto-
rischen Zeitschrift«. 

* * 
* 

Wahrend einer erneuten Studienreise nach Zagreb fand ich im November 1938 
in Serbien auf einem Acker an der Morava neben der Tabakfabrik von Niš vor-
geschichtliche Tongefafischerben. Es handelt sich offenbar um Siedlungsfunde. Ein 
Scherben ahnelt sehr unserem als Abb. 7 wiedergegebenen Stuck von Zagreb-Horvati! 
Er diirfte ebenfalls illyrisch sein und ist fur die Beurteilung der bestimmt illyrischen 
Vergleichsfunde aus Mazedonien (Museum Saloniki) und Thessalien wichtig. 

Auf der Ruckfahrt besichtigte ich im Museum Graz die dort untergebrachten 
Altsachen des Graberfeldes von Spodnja Hajdina-Unterheidin, wahrend ich die ein-
schlagigen Bestande des Museums Ptuj-Pettau am Beginn meiner Studienfahrt kennen 
lernte. Der Zusammenhang dieser Funde mit denen von Dalj und entsprechenden 
anderen ist trotz einiger Sonderziige sehr eng. 

Die oben im Hinblick auf die illyrische »Lausitzer Kultur« gestreifte Urslawen-
frage behandele ich neuerdings in meinem Beitrag zur Reche-Festschrift (Munchen 
1939). Er tragt die Oberschrift »Die bronzezeitliche Kultur mit streifenverzierter 
Irdenware der polnischen Forschung und die Urslawen« und bringt auch weitere neue 
Schriftnachweise. Es scheint, dafi die eben genannte Kultur in den ukrainischen Lan-
den und Kongrefipolen im Gegensatz zur illyrischen »Lausitzer Kultur« wirklich 
urslawisch ist! Die Anregung zu dieser Annahme verdanke ich dem sehr verdienten 
polnischen Forscher und derzeitigen Rektor der Universitat Warschau, Prof. W. 
Antoniewicz. 
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