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Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 34 (1941) 

Der Xlbergcmg t>oti 6er 23ron3e* jur (Eifenjeif, 
Öargefteflt an fteirifrfjen Simöeti 

233 a 11 e r 6 rf) m i ö 

f j p ine gute alte Hb erlief erung ucrbinöef öic oorgefchfcftflfcfje Sorfcbung mit öen 
V—< Tiatuttofffenfer)äffen. Qäujüg meuöcf öie 33orgefrh(cf)fe naiurtufffenfchaffliche 2lt* 
beifsmeifen an unö not altem öie (Ergcbniffc öet ©eologie, Paläontologie, 23ofanik 
nnö Chemie finö für öie Vertiefung öer 2Biffenfrhaff öer 23orgefcbichfe uon heroor* 
ragenöer 23eöeufung geruefen. 3n öen 2lrbcifen öer großen 2hiafomcn, öic 311m 
Xcii auch präbifforiher innren, rufe Knöolf 33frcrjotD, Hermann ßlaatfch, 
(8. ©chtoalbe unö JTTae JBeftcnhöfer, fpiegein fiel) klar öie 333anölungen Öes Qib> 
ftnmmungsproblems öes 2Ttenfcfjen roiöer. Die £cl)rc nom llrfprung öer Organismen 
ficht beute fiierluinff unö 253cg Öes 21Tcnfchen roefenflief) anbers als öie herkömmliche 
2lbftammmigslcbrc nor ftahräehnten. Das 233iffen um eine (Eigenlinie in öer (Eni* 
roirblung öes 3Ttenfrhen tnirö immer hlarer. (Eine (Eigenlinie, öie hinunter bis 3ut 
2Bur3el öer ©äugcficuuclt föfjrf unö öie man bis in aUerfrüheffe ©fufen organifchen 
©eins hinein 3" abucn oermag. 2Iuffallenö öabei ift öie große lirfprungsufibe, öer 
öer 2Tfenfcfj öureb öic 223flhrung öes llrbilbes in feiner leiblirben Durcbbilbuug bis 
3ur ©egenroarf treu geblieben ift. 

«Einen noch ftnrbcren (Einfluß auf öie ^Betrachtung öer 23otjeif bat öie £efjre uon 
ber mannigfaltigen 33erönÖerung bes ßlimas foroobl in öer (Eis3ctf als in öcn 
narbeis3ciflicbcu perioben gewonnen. Die (Erforfchung öer ßlimafcfjmanhungen, in 
23crbinöung raif öen (Ergebnfffeu öer pollcnnnnlufe, nimmt im norgefdhichflichen 
©fbrifffum öer beiöen legten ^arjt̂ erjnfe einen ffefs größeren 2\num ein. Dk 33e* 
griinöcr öiefer narbeis3ciflirben ßlfmaforfrhungen finö uor allem bic noröffetjen ©co--
logeu 2lfe( Bluff, 2\itögcr ©ernanöer, ©. 21. Jüeber, ©ams unö 27oröbageu. 

2"tach öem 2lbblingcn öer (Efejeff etfcfjefnf in öer 2lncylus3eif, öie archäologifch öer 
mittleren ©fein3cif cntfpridif, ein frodienes, kontinentales (boreales) ßlima; einem 
milöen, feuchftnarmen Seeklima in öer aflanffftfjen Perioöe, in öer (5ungfteiu3cff 
(Srilhneolifbihum), folgt in ber ooll enfroicnelfen jüngeren ©tcin3cit unö in öer 
23rou3e3cft ncueröings ein frodien roarmes (fubborenlcs) ßlfma. Dicfe nadrjeiŝ cffs 
liebe 2Darmc3eit nabm bis 311m (Enöc öer 23roii3C3cif an TBätxaz ffefs 311 unö rouröe 
311 23eg(nn öer ©ifen3eif im 1. %ahrhuuöerf uor öer Seifenroenöe öurcfj ein feuebfes 
unö kaltes (fubaflanfifcbes) ßlirna abgelöft, bas fiel) bis beute frof; gelegentlicher 
SBfeÖetftefjr hur3Öauemöer lufirraeseiflictjec 3uftänöe nur leicht gebefferf hat. 

Dicfe froebene 2öärme3eif net-ieichnefe in ©dimcöeu eine gegen heute um eftun 
2° Celfiiiö höhere fahteefemperafur. Die 2?orögrcn3e non ßfefer, fjafcl unö 21Jaf> 

üottrag, gcfjntfcn am 25. 21Ini 1940 im IHafunrnjfcnfcbafttirfjen 23creiti f. 6f. in <5ta). 
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fernuß reichte um 3 Breifegrabe höh« nach 2Torben; Ejirfe rouröe in öer B r o t e s 
3eif roeif nach 2"tocöen angebaut, fcif öer (Eifcu3eif geöich fie nur noch in ©choncu. 
Der 213ei3enbau fanö in ©kanöinauien unö SinnlanÖ öurch öen ßlimaftuq öer 
beginnenöen ©ifen3eit ein (Enöe. (23gl. öie liberffrhf unfen.) 

J n öen 2llpen haben öie ©leffcher roahcfchefnlfch roübrenö öer Bron3C3eit im 
2. cfahrfaufenö uor ber Ztittnwmbe ihren kleinffcn ©fanö erreicht. Jnfolge gerin* 
gerer ©chme[3tuaffer3ufubr unö roegen tieferen ©fnnbes ber Seen fetjfe ein ftarkes 
2Ti*oorroarf)sfum bis in große fjöhen ein. 223öhrenö heute in ben TCorbalpen über 
1000 2TTefer unö in öen 3eufralalpen über 1500 2Tie(er kaum noch nennenswertes 
2Ttoorronch6fum ffafffinöef, liegen aus öem bron^eiflirhcn ßlimnhöcbftftanö heute 
tote unö uielfach mit 6cbnceboÖcnuegefation bebeckfe 2TIoorc in öen fjohen dauern 
bis 3u 2220 2TTefer unö in öen Xiroler 3enfralalpen bis 3u 2400 2Ttefer Ejöhe. 2luch 
Sichtete, £ärd)en* unö 3irbenbeffänöe fcheinen öamals biefe £56tjc erreicht 3U haben uub 
roohl ber gan3e heutige firumm(io[3* unb 2(lpenrofcngürfel mar uom Ejocbrualö eins 
genommen. Die uielen 2llpenfagen non oergleffcherfen 2üpeutoeiöen gehen uielletchf 
auf biefe 3eif 3urötft. 

Dk öurch öen ßlimauicrbfel nerurfarhte Berjchlechferung öer £ebeusbeöinguugcn 
hat aud) Betfchfebungen in öer Beoölkcrung ncrurfachf. 3m 2Toröcn fieöelfen 311 
Beginn öer <Eifen3eif große Beoölkerungsfeile aus ©chroeöen in öie JBefcbfeb 
gegenö über unb rourhfen 311m ©famme ber Dftgermanen heran; mit ihnen muröc 
öer Bernffeinhanöcl non tfüflanö nach Oftpreußcn nerlegf. Die Pfahlbauten am 
Boöcnfee unö in öer ©rhroei3 rouröen überflutet unö aufgegeben, öer 2Baf)erfpicgcl 
öes Boöenfees hob fieb um runö 3 2Tiefer gegen ben ©faub in ber jüngeren Brou3C3cif. 

Die ßlimnuerfdilechterung hafte nicht nur für öic fhnnöinamfd>norööeuffcbe 
fücimaf öer ©ermanen ein ftefes Drängen ber ©fa'mme nach bem ©üben 311t 5olge. 
2lurh im ©ebiefe ber 2llpcu uub roeifbin nach öem Oftcn machten fich Böihcr* 

Hberfirf)f öer norgcfrhirfjflirhen ßfüiiajrhaianftnngen. 

Ancy/us -Zeit Lif-or/naZeit 

Boreal flt/cinfiscfi Subbortal Subattantiich 
/\ . ^ ^_ ^ ^ ~ ^ _ A. , 

MMIsreSfiewTelr ^\/ H/ökhenmocfd/ng&n DoJms'>z*it\/G*»g'9rj6er Broniileif Eisenletf- H'tterrscht Zeif 
Frühneolifhfkt/rn Vo/fneo/ifhikum ^ \ 

pertodmn Klimiverschiechterung 

OTafjrcuö ber Slnculusseff erfolgte im 23arffftum eine £auöb,ebung; öie Oftfee tni'tö ein 
23inncufcc, in öem öic 6üfJroafferfcrjnedte Ancylus fluviatilis lebf. 3m ßocbinntöe ift öic 
ttiefet £)errfcfjetfn, öafjec coirö öic 2lncyluepcriabe auch rxiefer3cif genannt; in Ofinemarfi 
bertfebf ungefnbt öas beutitjc ßlimn. Den jungffeiiijciflitricu OTufcfjelbaufen (fijöknen* 
möööiugenl folgen im fttanöinatjlfcrjmorööeuffcrjen (ßebiet trmrjreuö öer uollcnfroithrlfni 
jüngeren Steilheit öic Doimengtnbct unö In öet Brotycjcif öie ©nnggräbet. Die jüngere 
6fein3eif beginnt um 4000 unö öauett bie ine 18./17. ftabthunöetf, an öic Btonaejcit 
frfjliefjt im 8./?. ctnfjtbunbetf not öet 3eitenujenöe öie (Eifenjeif an. 

3n öet £ifotinnpetioöe ftift öie Oftfee infolge öenfuing öet fiiöiicben bnlfifcgen Ccmöe 
mit Öem aflanftfcfjert JTieete in Xktbuibung, öas ßlima ift auffalienö milö, öie ITCufcfjei 
Litorina litorea liebt uifitmctc Zönffetfempetntuten. Tincf) öem uotgertfdienöen Saum in 
öet 23egefafion, öet (Eicrje, inirö öie £ifotinapetioöc auefj (Eicbeu.Kif genannt. 

Seifel l 

1. Jlluftctlirfje (ßottrjcit. -
hnöufen oerjicrt. — 5., 6. 

2. 33tanöorab: Urne, defjale unö firun im lonberftcn. — 3., 4. firiige, mit Btonje. 
2lfrhcnutne mit (Ptifflciften unö firuq, beiöc mit fnlfebct <5rrjnuttiet3ietun(i. — 1., 2., 4. 

aus JTtntburg, 3., 5., 6. QUO 3Tiatia Kaft. 



Xafel II 

1. Steigeijen. — 2., 5., 6 Ttaöel mit llerjietung In Xremolietftid). — 7. Itnbel mit gcpunjtet 3Jet3(etung. -
3. £nppenbeil mit ballftättifrbem 2(bfat5. — 4. lfnÖbronje3Citlirbc5 £appenbcil mit Oje. — (bchönbetg. Btonje. 

Xnfri III 

l. ffiuftlöffel nuo Xon. — 2., 6. Kinne. — 3., 7. finopfe. — 4. fiette. — 5. Pfeflfpffte. — 8. Blegejkeften. 
9. pun3e. — 10. 2lnf)flng[el. — 11. JtTcifcel. — 12., 13., 14. Kafiermeffet. — Otaebenböble. 3toti3e. 



beroegungen bemerkbar, non öenen befonöere jene in 2ifien für 2Ttifteleuropa vet> 
hängnisooll touröen. Die noraaöifchen ©kgthen fanöen in 3enfralaflen nicht mehr 
hinreichenö 2Ttahrung unö örückfen auf öie Xhraher unö figmmerier im fiaukafus 
unö 6üörußlanö, öie nun ihrerfeifs öie roeftlirf) non ihnen roohnenöen 23ölker 
roefferfchoben unö aus ihren ©itjen uerörängten. 

©s ift öer üorgefdhichtlichen Sorfchung gelungen, nacfouroeifen, öaß biefe filima* 
uerfchlechferung in mehreren 2lbfchnfffen erfolgt ift. 3n Buchau am Seöerfeemoor 
bflöen in öer älteren ©ieölung roährenö öer jüngeren Bron3e3eit 23ieh3uchf unö 
%agö öie roichffgften nährguellen. 3n Öer jüngeren öieölung am (Enöe ber Bron3e-
3eif (in öer fogenannfen 2irnenfelÖer3eff) erfdjeinf infolge öes feuchteren filimas 
bereits öer 2icherbau als öie neue 2Birffchaffsform. 

©ine fcharfe Datierung für öen Beginn öer filimauerfchlechferung bietet öie 
ägupfifche Srühgefrhicbfe. 2lgijpfifche Quellen berichten non Bölkern, öie ira nörö> 
liehen ITCfffelmeer unruhig mürben. Bereits unter bem Pharao ©efhos I. (1313 
bis 1292} überfielen JTCiffelmeeruölher 2tggpfen; Öer gefährlichfte 2lnprall öiefer 
öurch tfafjrhunöerfe fleh forfpflan3euöen 23ölherberoegung fdjeinf unter I^arafes III. 
(1198 bis 1167) erfolgt 3u fein. 3fjr 2lusklingen im 7. <Jahrhunöerf uor Öer 3eifen* 
tuenöe können mir öagegen in unferen ffeirifchen Sunben bes Draulanbes feflfietleu, 
in ben jüngften ©räbern öer großen llrneufelöer non 21iaria 23aft unö 2Ttarburg. 

Die Xräger öer füöoftalpinen Urnenfelöerkulfur finö Illyrer; non Öen Xhrahem 
unö fiummeriern geörängt, erfcheinen fie im 10. ciahrhunbert cor öer 3eiteuroenöe 
in ©fefermark unö befieöeln uornehmlich öie fruchtbaren Xäler unö 23änöer öes 
©ebirges. ©s ift eine frieöliche bäuerliche Beuölherung, öie 6ieöhmgen auf gufem 
2lckerboöen beoor3ugf; öie ©räber enfhalfen keine 2Baffen. Die 2irnenfelÖer Öes 
Draulanöes in Peffau, 2TTarburg unö 2TIaria Kaft 3eigen in £)unöerfeu uon ©rä* 
bern, rofe „uiele ©efchlechfer fleh öauernö reihen an ihres Dafeins uneuöliche fieffe". 
Die Branöbeftaffung herrfchf allgemein uor. (2TIan uergleiche öie 2lbb(löungen auf 
Xafel I.) Der £eicheubranö rouröe in großen Urnen nieöergelegf, 3um rueiferen 
©rabinhnlt gehören ein* unö 3tneihenhclige bauchige firüge unö Schalen, in öenen 
man öen Xofen ©peife unö Xrank reichte. Die ©runöelemeufe öiefer fpäfbron3e3eff* 
liehen fiulfur finö aus öer £aujttjer fiulfur heruorgegangen, haben feöoch mancher; 
lei ©influß uom Offen aus Pannonien unö oom 6üÖen aus öem fpäfmgkenifrben 
fiulfurgebiete erfahren. 2Ils fypfjdie Drnamenfik öer ©efäße erfcheinf bei öen 
©chalen öie fchräge fianuelicrung, roie fie bei öer enÖbron3e3eiflichcn fieramik ge> 
läufig ift, bei öen firügen öas eingerifjfe unö mit roeißer ©inlage uerfehene 3ick* 
3atkornamenf, fenkrerhfe ©trfchreihen unö eine mefopenarfjge Ber3ierung öer 
Bauchmitfe mit fenkrechfen ©trieben unö Xannensrueigornamenfen. Die 2ifchen* 
gefäße finö in öer 23cgel runö geroölbf unö fchlteßen raif einem fiegelhals ab (pan< 
nonffebe Urne), enfroirkeln fleh jeöoch öurd) öie Profilierung öer Bauchpartie 3u. 
öoppelkouifchen ©efäßen. Diefe öoppelkonifche 5orm öer 2lfcbenurne raif öen ©riff* 
leiften bilöet öen 2lbfchluß öer ©efäßenfroieklung in 27iaria 2?aft unö erfcfjeint in 
ben älfeften ©räbern uon ©ffe bei paöua als Urform öer uenefifchen 2lfcheiv 
gefäße. 2luf öen jüngften ©efäßen Öes Draulanöes kommt auefj öie 23er3ierung öer 
falfchen ©chnurornamenfik uor, in fo felfener Bollenöung, öaß man 3ur 2lnnahme 
geneigt ift, öaß öiefes Ornament ira öftlichen Kanögebief öes pannouifchen 5larf)< 
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lanöes aufgekommen ift unö fleh foiuobl nach öem Zloröen als auch nach Italien 
uerbreitet hat. Das Ornament öer Bron3eknöpfe, im Draulanöe noch urtümlich 
auf 3ruei Seiten öes firuges befchränkf unö bereits in 2Beftungarn in Öer 2tggfeleh; 
höhle beobachtet, ruanöert ebenfalls nad) ©fte unö erfährt hier eine reiche 2lus< 
bilöuug. 

©ine Sraueufigur uon 2Ttarburg im gefältelten 2\ock mit 3ick3ackuer3ierfem ©ürfeb 
bauö unö kreu3rueis geflellfen Xrägeru öürffe eine mütterliche ©oftheif öarftellen. 

Dk ©räberfelöer uon 2TCaria 2vaft unö JITarburg reichen noch in öie frühe fialb 
ffaff3eit, roie öie frübeifen3eiflichen ©eroanönaöeln, öie in 2Jngarn heimifche Ejarfem 
flbel unö öie ira roeftlichen Balkan? unö Donaugebief uerbreifete Brillenflbel bt> 
3eugeu. 3n Öen jüngften ©räbern kommt bereits ©ifen uor. Die fjeimaf öes 
norifrhen ©ifens liegt nicht ferne. 

21m Beginne öer Qallflaffjett, ira 7. gahrhunöerf, hören öie lirnenfelöer öes 
Draulanöes auf, öie Bewohner roanöern aus unö erfrfjeinen in 2Toröifalien am 
2vanöe öer euganeifchen fjügel bei ©fte unö Paöua. Dicfe 2Tieöerlaffung beöeufet 
öas ©nöe öer 2Banöerung öer illgrifchen 23enefer, ruie 31« gleichen 3cit in ©riechen* 
fanö öie öorifche 2Banöerung 3um 6fillftanö kommt. 

Die 6ieölungen öer Benefer umfaßten nicht allein öas Draufal. £ängs Öer alten 
fteirifrh'ungarifchen ©ren3e reihen fleh Berroahrfunöe uon 23ohiffch über Xröfing 
unö öas 2TTurfal bis 3ur 23eöfenbarfierroanö bei fiapfeuberg unö nach Oberffefermark. 
Die 3erfplifferung öes £ebensraumes unö öie fileinglfeöeruug öes 2llpengebiefes 
begünftigfe bereits ara ©nöe öer Brou3e3eit öie Bilöuug uerfchieöcuer fiulfur« 
gruppen, einer oftnorffchen in öer mittleren Steiermark, einer meftnorffchen jenfeifs 
öer fioralpe unö in Oberfteierranrk unö einer füönorifchen ©ruppc füölich öer 
fiararuanken unö öes 2Beifenfteiner3uges. Die Schätje öes Boöens — ©ifen, ©olö 
unö Blei — uerbanöen itorfhum ebenfo raff Oberifalien ruie Öie illurffcbe Statu* 
mesuerroanöffchaft. 

Das fiulturbilö öer rueffnorifrben ©ruppe in Oberfleiermark offenbart befon« 
öers öer Ejortfunö uon 6d)önberg bei Obenuö[3. (2lbbilÖungen Xafel IL) Schlanke 
23eile mit Öfe uon enÖbron3C3eif(icbem Xgpus, Öeren Sorra in Öen 2Ttiffc[* unb Oft* 
alpen einheimifch ift unö öeren öfflichftes 23orkommen in Schönberg unö Xreffels* 
öorf ara 3ollfelöe fcflgcftellf roeröen konnte, roeröen abgelöfl uon Öen jüngeren, be* 
reifs frühhallftäffifchen oberftänöigen geörungenen Beilen raif öem betonten feit« 
liehen 2lbfaf3 oberhalb öer uerbreiferfen filfnge. ©ine oftalpenlänöifche ©igenarf 
beöeuten öie Sfeigeifen, öie in Schöubcrg in 3roei Xypen erfrfieinen, in öer all* 
gemein üblichen 5orm mit fechs parallelen 3<nken unö in öer kreu3förmigen mit 
uier Sinken. 2ihn[icbe Sfeigeifen kommen uor in Xreffelsöorf in fiärnfen unö am 
2Ttagöalenenberg bei £atbach; öie Sfeigeifen uon JBaffch unö Srögg in fiärnfen 
finö bereits aus ©ifen angefertigt. 

©inraalig finö öie .Qaamaöeln uon Schönberg. 3hre teebnifeh oollenöefe 2irbeif 
3eigf ein heroorragenöes Sormgefühl, befonöers bei öer kleineren 27aöel mit öen 
kühnen, ausge3eichnef gesogenen Schraubenruinöungen, öie uon einer feiten beob< 
arbfefen 2Tteffterfchaff öer 2Ketallarbeit 3eugen. Xlberaus fein ift öie 23er3ierung mit 
öen gepun3fen 23ertiefuugen unö öas in Xremolierftich ausgeführte Sfernornaraenf 
auf öem Srhefbenring. Diefe 21aöelu muröen als fjaarnaöeln, als Xrnggerüft für 
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Öie Ejaarfracht uerroeuöef, öer ueqierfe Xeil bis 3um 2lbfaf3 ragte flrf)fbar aus Öen 
Ejnarflechfen heruor, um öen gebogeneu Xeil innren öie 3öpfe oöer £ocken geflochten. 

Die ©egenftänöe öes fiorffunöes uon Schönberg finö ©rseugniffe boöenftänöiger 
2lrbeif, iu(e Öie Bleche mit öen Spuren Öes 6frerfibammers betreffen, ©egeniibcr 
öen fonftigen 2Ttefallarbeiten öer ausgebenöen Broti3e3eif im Oflnlpengebief, öie 
fleh nicht über öen Durchfdmiff einer füdjtigen fianöroerhsarbeif erheben, offenbart 
Scbönberg am Beginne Öer Ejallftaff3eit eine kunftreichc meifteihafte Xerhnik, be* 
fouöers in öer kalten 23earbeitung öes 2Tiefalles, öie fleh aus öen Oftalpen nach 
Oberifalien ausbreitet unö roabrfcheftilirh uon öer neuen Xerhnik öes ©ifenfrhmicöens 
beeinflußt ift. 

Die oftnorifdie ©ruppe ift öurch eine gan3e 23eihe uon Benuahrfunöen uerfrefen, 
öie in öen unffrheren, ftürmifchen 3eifcn öer illgrifchen Bölkerroanöerung öem 
Schübe öes Boöens auoertraut muröen. 2lls öie beöeufenöffen unter ihnen feien 
öie ßortfunöe aus öer Drachenhöble unö uom Buchkogel bei 2Bilöon heroorgehobeu. 

Die neuerliche Befleöluug Öer Drachenhöhle bei 2IIirnif3 unö öer 23eöfenbadicr> 
manö beroeift, öaß öer 2TIenfrh uor öen llnbilöen öer filimauerfcblechferuug in öen 
fjöhlen 3ufluchf gefuetjt bat, roie in öer ©is3eif unö in öer füngeren 6fein3eif. Jra 
2inferfchfebe 311 öen anöeren 23ertnabrfunöen, Öie 2Baffeu unö 2Berk3euge enthalfen, 
ftellf öer Bron3egießer in öer Drachenhöble uornehmlich Schmuck her: Kinge, 
finöpfe, 3ierfd)eibeu unö 3ferbuckel, fieffen, 2lnhängfel, £ockenbalter unö 
Spiralen. (23gl. Xafel III.) 2lls Ejanöroerks3eug erfcfjeinf öer Biegeftecken, öer aus 
einem runöen, leicht fleh uerjiingenöen Brou3eflab beftebf; genau öie gleiche Sorm 
wirb heute noch 3ur 2lnferfigung uon Kingen beuüfjf. 3um ©fnfebfagen ber 
Ornamente öiente ein 2Tteißel mit einer fchmaleu Schneiöe unö eine runöe Punse, 
beiöe in fjorngriffe eingelaffen. 3um ©ießen öer Bronse felbft rouröen ©ußlöffel aus 
Xon ucrtuenöef, öeren inneres öurch öas gefebmobjene 2Tiefa(l fchwar3 gefärbt ift. 
3roeifrhneiöigc fcbrualbenfd)iuan3förmige 2"?aflermeffer mit einer öfe 311m 2(ufbäm 
gen roeifen auf uugarifrhe Herkunft hin. ©in rueiferes 23afiermeffer mit urfprünglich 
örei uiereckigen, rahmenförmig uer3ierfen Öffnungen ift ira ©uffe mißlungen, öie Öfe 
ift halb gefchloffeu unö noch nicht 3ifelierf. 

Der 23erroabrfunö uom Buchkogel bei 2Bilöon ift öer eigenarfigfte £)orffunö öer 
frühen fja[[ftaff3eif in Steiermark. (Bgl. Xafel IV.) 21eben fgpifcheu fiallflatfbeilen 
mit erweitertem 2lbfatt, öie mir bereits aus Scbönberg kennen, erfcheint eine neue 
Sorm maffloer Beile mit Schaftlocb. Die Bron3ennalijfe öer Beile mit Öen Be< 
ftanöfeilen uon 2lnfimon unö 6ilber uerräf öie Herkunft öes 2\obcr3es aus öer 
©cgenö öes ©efchriebenfteins in Belera St . Bio bei ©uns. 

Diefe 2lrtform roar in gan3 ©rierhenlnnö üblich; fie ift uns aus öer Schilöeriing 
aora Sreiermorö in öer Oögffee XXI, 163 ff, geläufig, in öer Xelemacb 3roölf 2h'fe 
aufftellfe, öurch öeren ©rfjafflßcrjet Döyffeus Öen Pfeil fchoß. 

Diefe Beilform erfcheint am ©nöe öer Bron3e3eit unö 3U Beginn öer ©ifenseif 
unö fft aus öem 2Ttiffelmeergebief über Si3ilien nach 2Ttiffcl(falien gelangt. Jn öen 
Süöoflalpen fcheinen fie öie illgrifchen Benefer auf öem £anöroege aus öem Balkan; 
gebiete übernommen 311 haben. Beöentungsuoll finö ihre felfenen Sunöorfc; Hm< 
gebung uon Sürftenfelö, Buchkogel bei 223ilöon, Sagor an öer Saue, Semon bei 
3[[yrifcb*5ciftrifs, St . Pefer bei ©ör3 unö Bologna. Diefe Sunöorfe rueifen Öen 
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2Beg, öen öie Beneter in 2lbjchniffen nach Italien ge3ogen fluö. Bon 2J3eftungarn, 
uon öer 2tggfelekhöhle führt öer 2Beg öurch Steiermark über öen Xrojanapaß 3ur 
uralten 2lrgonautenftrnßc längs öer Saue unö über ©ör3 nach Italien. 

Der in 2öilöon uerfteckte Bron3cfcbaf3 öürffc 311m großen Xeile auf öem Buch* 
kogel gcgoffen rooröcn fein, roie 23ruchftüriic uon Bron3cblech mit 6puren öes Streck* 
hammers unö öic mißglüdtfe Sibel beroeifen. 2lm roeibenblaftförmigen Bügel öer 
Sibel erkennt man noch Spuren öer Borarbeif, öie Xeilung öer Stäche in uier Xeile, 
um öas 3ick3ack öes Ornamentes genauer öurebführen 3U können; öie Xeilflriche 
hat öer fjanöroerker nicht mehr befeifigf, weil öie ITaöel bei öer Biegung öer 
Spirale abgebrochen ift. 2Begen öfefes 2Tiißgefcbicke6 hat er auch öen 27aöelha[fcr 
nicht mehr in öfe richtige £age umgebogen. 

Die Urform Öer meibenblattförmigen Sibel, öie einfache Bogcufpange, Die fo* 
genannte 23iolinbogeufibe[, ift im griechifchen 2TtufferlanÖe in fpäfmykeniflher 3eff 
cnfftnnöen unö öeufet öas 2luffrefen einer neuen Xrarhf an, öes gefleckfeu ©ewau* 
öes ira ©egenfaf) 3ura genähten fileiö öer krefifdi*mgkenifchen 3eit. Die Urform 
ift auf öem Seeroege nach llnferifalien, über Öen Balkan in öas Donaugebiet ge* 
langt unö hat hier ihre weitere 2lusbilöuug erfahren. 3n öer 2Beiferbilöung öer 
Sibel fpiegelt fleh Öer 2Übergang. Die ftürjeften Xypen: Öie 23folinbogenfibel, öie 
primifiue Bogenflbel unö Öie Sibel mit weiöenblntfförmigem Bügel befchließen öie 
Bron3e3eft, öie eufraickelfere fiahnflbel fleht am Beginne öer Qallftaff3eff. 

So erkennen wir: öie 23ron3C3eif geht in einem ungeftörten ©nfwicklungsgaug 
in öfe ©ifen3eif über, ©craöe in öen Oftalpen ferjen mir eine außetoröenflirh feine 
21Tefal[ktinft 3ur Blüte gelangen, öie nietjf 311m roenigften ueraulaßf ift Öurch öen 
©rsrefchfum öes ©ebiefes. Die Sottöauer öiefer uieluerheißenöen ©nfroidtlung roitö 
jeöoch öurch öie filimauerfcblcchferung unterbrochen, öie öie 2TTehr3abl öer illgrifchen 
Beneter 3ro(ngf, ihre Si(3e 3u uerlaffen unö fleh auf 2Banöerung 311 begeben, bis fie 
neue, ihnen 3ufagenöe Sieöelungen in jener £anöfchaff finöen, öie noch heute ihren 
Hamen trägt. 

2Iarh öer filimauetfcblecbferung bleibt öas ©ebfef öer Süöoftalpen fleölungslcer, 
mit 2lusnahrae öer hochgelegenen ftudifbaten ©bene öes ©ulntfales unö öes 
©ebiefes uon Srögg am 233örfherfce; öic älfeffcu ©efäße öiefer ©räberfelöer haf* 
ten in öer 23erroenöung öer falfcben 6chnuruer3ferung noch 23e3tehungen 311c Urnen* 
felöerkulfur aufrecht. Die Sieölungslüdte fchlfeßcn narhtüdtenöe 21oriber erfl ira 
6. %abrhunbett. 2lm ebeften fdjeinen öie alten Sernroege begangen woröen 311 fein, 
wie öer fiuitwagcn uon Sfrcffweg unb öet ©rabbügel uon 2MÖon mit öen broti3c* 
uer3(erfen ©efäßen be3ettgen. Die übrige Steiermark roirö im 5. (fahthunöert be< 
fleöelt, fo öie Jftngroälle öes Barberngebfefes, öas ©ebfef uon Srfeöau (©rabbügel 
uon ßaröegg) unö 2leichenegg bei 6f. ©eorgen an öer Süöbahu. Jn öet Offfteier* 
mark beginnt neues £eben erft im 4. 'tjahrhunöert, ebenfo in 21oreia. Die übrigen 
Xäler unö ^änge fcheinen öie aus Oberifalien uerörängfen kelfifchen Xaurisker feit 
öem ©nöe öes 3. cfahrhunöerfes befieöelf 311 haben. Die 233feöerkebr roärme3eif; 
lieber 3uftänöe, öie ungefähr örei 'glahrhunöerfe (beiläufig 120 uor bis 180 nach Öer 
3eifenmenöe) öauerfe, ermöglfcfjfe eine öiebfete 23efieÖelung im Süöoftalpengebief, 
Öie fleh befonöers in öen 3ablrefrhen kelfifchen 21amen öer römiftfjen Jnfrrjrlffffeine 
offenbart. 
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