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ТШргеіфп
X>îertel)a|)r8fd)rift für X)or$ unb §гй|)де(фіфІе
$5erausgegcben vom Seminar für X)or- unb ^гіфдс|*фіфІе  an ber Älbertus-Univerfität 

unb bem pruffia*Mîufeum  in Königsberg. ,

1) Viamc unb Segriff Xcligionswißcn|\haft ftnb піфе febr alt. Sic bc3wccFt allge
meine £г|ог|ефипд ber Xcligion паф ihrer ‘fnt roi etlun g unb nad) ihrem Sein. Tie reli- 
діотчгй)Тсп|фа|ЧІіфе Kernfrage geht babin, ein 3cugms religiöfcr Viatur als (оіфез зи 
verßeben unb 311 begreifen, hierbei ßcht ber prüfenbe Ѵегдіеіф an crßer Stelle; aber nur 
fo, baß Ähnlichkeit ber vform, піфі Ähn^Fcit bcs Sinnes, ber hinter biefer vform ßeeft, 
heißt, hiergegen wirb befonbers auf volFsFunblicbcm (hcbict oft grunblegenb verfloßen.

2lls IHaßßab gilt nicht bie Wahrbcitsfrage, fonbern allein bie bcbìngtc, (афііфе 
Seinsfrage; babci vcrfucht fie bie begrifflich-reinen UrformcmChrunbformcn hcraud# 
3ußcllcn: ben Subbhismus, bas (Dpfer, bas (hebet, bas ^eilige ufw.

(Dft iß Xcligionswißcnfchaft gemeint, wo von Xcligionsgcfd)iii)te де|*ргофсп wirb, fo 
3. S. von Vtaumann (Prolegomena uber vergi. Y>Fbc. unb Xcligionswiffcnfd)aft, 3ahrb. 
f. hiß* X>fbc. Sb. I )92f, S. 2t ff.). Tic Xcligionsgcfchid)te ипІсг)*ифІ von ben 
Xcligio n e n, b. h. ben Xcligionsformen, bas was gewefen; Xcligion an fid) iß ihr діеіф- 
gültig. Leiber wirb an biefer Flarcn Untcrfd)eibung oft vorbeigegangen.

2) Scfonbcrs bei Vïaumann, primitive CbcmcinfchaftsFuItur, ‘Зепа )92); berf., 
<hrunb3ügc ber beutfehen VolFsFunbc, 3. 2lufL, ^сірзід 3 936; 5. Schwictcring, Tic і'озіаЬ 
politifchc Xufgabe ber X>olFsFunbc, (hbcrbcutfchc 3citfd)rift f. PFbe. VI ()933), S. ) ff., um 
nur bas Wicfßigße зи nennen, »fs Fann піфі genug bagegen gefprod)cn werben, baß 
TolFsFunbc eine StanbcsFunbc SaucrnFunbc fei. ‘fin VolF bcßcht піфі nur aus 
Sauern; volFsFunb^c ТаІ|*афсп ftnb außerhalb bes Ьаисгііфси Scrciфs genau fo vor- 
banben.

3) Scfonbcrs auffällig bei ben Arbeiten Vtaumanns.

3at)rgang 2 Ttuguft 1936 6eft 1

L 2lbt)anblungen.

PolfsFunbe unb Keligionswiffenfdjaft.
X>on ^einrid) ^ar mja n 3.

über Sad)volFsFunbe iß viel gefdmieben unb bargeßcllt, über (heißesvolFs- 
funbe fchon weniger unb innerhalb biefer über bie WiditigFeit ber naben Sc 
rübrung von X>oIFsFunbe mit religionswißenfd)aftlid)cn fragen1) wenig. Tie 
(brünbe ftnb hierfür Flar, ba man X>oIFsFunbc vorwiegenb gleid) SauernFunbe1 2) 
fetzte unb alle Arbeit als VolFsfunbe in ber Setrachtun g von Hausbau, Tradit, 
Sitte unb Stand), £ieb, Xätfel, Шагфеп ufw. als Äußerungen bäuerlichen hebens 
crfd)öpft fab unb an tieferliegenbe Tatfachen nicht ober fd)wer heranFam. Тази 
würbe bie Hîebr^ahl biefer ‘f rfd)cinungen vom StanbpunFt bes Stäbters3) 
gefehen, ban ad) verßanben unb crFlärt.



(Ein in bem eben genannten maße in feiner ganzen ^ebenbigFeit fd)wer 311 
erfaßenbed (Pcbict iß bad bed S e g e n f p r e d) e n d, über bad ed in Teutfdßanb 
nur wenige volFsFunbIid)e (Pefamtunterfuchungen gibt4), Tiefcd (Pebiet bed Segen 
fpredjend bietet nun eine befonbere möglid)Feit, ben innigen 3ufamment)ang von 
PolFdFunbe unb Religiondwißenfchaft bav3ußellen.

4) O. (Ebermann, Shit» unb Wunbfegcn in ihrer »EntwicFlung bargeßellt. 
Palaeßra XXIV. Serlin 3903; 5- ^älftg, Фег 3auberfprud) bei ben (Permanen bis um bie 
mitte bes )6. Cfahrhunbertd. Heipßg )9)o; 3. QtaaF, Seiträge 311г magifd)cn XranF» 
heitebehanblung. 3Die magifd)c KranFl)eitdbehanbIung befonbers in ber Gegenwart in 
mecflcnburg. XoßocF 393e; ^armjan3, Tue beutfd)cn ^cuerfegen unb bereu Varianten 
in tìorb» unb (Dßeuropa — )O3. ^elfinFi 3931.

5) T'en Sinngehalt ber Religion will bie Religiondphanomcnclogie erforfd)cn; ße will 
bad Wefen ber Religion nicht erFlären ober auf letzte (PültigFeitcn turüefführen, fonbern 
fte will bad (Pefchehcn „Religion" pfvd)ologifd) betrachten, um ed in feiner <E i g e n f d) a f t 
311 begreifen. Vhcbt bad (Ereignid, ‘Erlebnid, fonbern ber Sin n iß bie <^auptfad)c. Ter 
erße, ber bie Phänomenologie ber Religion aid Sonber^weig ber Religioudwiffcnfchaft er» 
Fannte, war Tbantepie be la Saußave (Lehrbuch ber ReligiÖndgcfd)id)te, )S87); ßct)c aud) 
be Heeuw, ‘Einführung in bie Phänomenologie ber Religion, 391s.

ti) Siehe über bie religiondwißenfd)aftlid)c Seite biefer ^rage VT. Söberblom, T'ad 
Werben bed (Pottcdglaubend, £еірзід 3916, S. 26 ff., so ff.; зиг volFdFunbIid)en Seite

^armjau3, X)olF, menfef) unb Ting. <ErFenntnidFritifd)c llnterfud)ungen зиг volFdFunb» 
liehen Segriffdbilbung, Rönigdberg 3936, S. 303 ff.; J42 ff.

Tie Segensmaße iß ein unerhört umfangreiched (Etwad unb Widßiged in 
ber beutfd)cn VoIFdFunbe, weil wir hier in bie tiefßen Tiefen menfd)lid)en (Eigen 
wie (Pruppenlebend hineinßoßen; barimi r>erbinbet ftd) unfere Setradßung 3ugleid> 
neben ber voltdFunblich-religiondroißenfchaftlichen mit einer Se trad) tun g bed 
Sinngehaltcd von Religion5 *), um bamit wieber in ben Strom volFdtümlidien 
hebend еіпзитйпЬеп. 3cbe VolFdFunbe trägt nämlid) ben 3ug bed Religiöfcn an 
ftd), ba bie ^rage in ihr um bie Scßeibung nad) „heilig unb profan'7, von Sebeu 
tung babenb unb bebeutungdlod geht, bad heißt, ob bad Ting aHtäglid), erfe^bar 
iß ober nid)tti).

Tie Segensforfd)ung innerhalb ber l^olFdFunbe fah ihre Rufgabe in mehr 
fadjer Rrt: einmal bie Fauni überfehbare menge ber Segen nad) ihren (Prunb^ 
formen 311 orbnen, bie ftd) in großen 3ügen in bie e r 3 ä b I e n b e n Ьзіѵ. bie 
befehlen ben formen gliebern. Rud ber ПпзаЬІ ber Segen feien 3wei ber 
beFannteßen angeführt:

(Pegen 3ahnweh!
Petrud ßanb unter einem (Eidienbufd), ba Fam unfer \^err ЗФ19 

fagte: petrud, wad ßehß bu hier fo traurige Warum foli id) nicht traurig 
fein, meine 3äbne im Ùîunb wollen mir terfalkn! — <PehT in ben (Prunb, 
nimm’d Waßer in ben IHunb unb fpeib cd wieber aud, fo wirß bu gefunb!

— ober:
Sei ^euetdgefabri

Jfcuer, id) gebiete bir, 
baß bu follß ßille ßebn 
unb nicht weiter gehn!

Rld 3weite Rufgabe ber bidherigen Segendforfd)ung Fommt bie Scheibung 
unb Rlärung in Sefd)wörung unb Sefegnung in ^rage, bad heißt, ob „іЕрогзіа 
mud" ober „Senebiction", ob bie formel bei fd)on eingetretenem übel aid Rb 
wenbe ober erß für ein 3uFünftiged aid Vorbeugungdmittel beredinet iß. Tiefe 
auf 3iel unb 3wccF gehenbe (Eigcnfdiaft iß 31W Rufhcllung wichtig nämlid) für bie 



v^orfd)ung nad) bent Weber, bent britten XufgabenFreis in ber Segensforfd)ung, 
in bent nod) bislang bas Skbwergewid)t ber llrbcit liegt ^ier in biefen Vor*  
bilbern hat ftch im ivciteften Sinn „internationales" (Sut angefammelt: morgen*  
länbifd)e, d)rißlid)c, römifd)*gried)ifd)e,  mittelalterliche Überlieferung in einem 
bunten MofaiF, bas es 311 entwirren gilt 23ei ben ftd) ^abllos einßellenben 
nìifd)intgen unb Hreu$ungen iß burd) 'Kenntnis bes Woher Gelegenheit gegeben, 
Llrvorbilb unb anfänglichen 3tvecE bes Segens nad)3ubeßimmen unb ben Gang 
3citlid)er wie örtlicher Wanberung unb Wanblung Flar3ulegcn7 8).

7) über bie fragen bes 2. unb 3. 2lufgabcnFrcifes h^t maßgeblich gearbeitet (Dhrt, 
3Da ftgncb 2Criß, Xobenhavn 1927; Gbrts Arbeiten (3. 23. nod): Gamie bansFc vfolFe* 
banner — Stubier fra Sprog — og GlbtibsforsFning Vtr. )48, Kobcnhavn )928) ftnb für 
biefe fragen immer ЬегапзизісІ)сп. »Es wäre nur зи wünfd)cn, baß Ghrts Arbeiten halb 
in beutfeher Sprache vorlägen.

8) SaFramentalien ftnb biejenigen Fird)lid)*FathoIifd)en religiöfen Sachen unb ^anb» 
hingen, bie bie Heiligung unb bas Wohl bes IHenfchen bctwecFen. SaFramente ftnb von 
Cbrißus, SaFramentalien ftnb von ber Kird)c cingefctjt unb verurfad)cn bartim nid)t un* 
fehlbar göttliche Gnabc. Unerläßlich iß bie Fird)lichcrfcits ѵоіізодепс ^anblung.

früher 3ählte bie Fatholifd)C Кігфе fiebcn IHöglid)Feitcn ber SaFramentalien, je^t 
(nacf) bent Corpus juris can. Tit. Vili. can. 1144—1153) brei, nämlid): Weihungen (con
secrationes), Segnungen (Benedictiones) unb 23cfd)wörungcn (exorcismi). Consecrationes 
ftnb nur bem 23ifd)of, Segnungen unb 23cfd)wörungcn befonberen prießern mit bifchöf* 
lid)cr »Erlaubnis geßattet. Siehe Tbalbofcr^Eifcnbofcr, ^anbbud) ber Fatholifchcn £itur* 
giF II ()9)2), S. 4^2 ff.; 21. ^гдпз, £üe Fircblichen 23enebictionen, ^reiburg im 23reisgau, 
1909, 2 23be., 23b. 3, S. 8 ff. Girant’ Arbeiten ftnb für biefe unerläßlich.

®) T'er Xeifefegen wirb hinter bem Sd)cibcnbcn her gefprod)en, um ihn unterwegs 
vor allerlei Ungemad) зи befetten. T'er Weingartner Xeifefegen ßammt aus einer ^anb* 
fchrift bes )2. 3^hrb. aus bem Kloßer Weingarten in Gberfcbwaben. T»en Wortlaut 
fiebc bei WülIenbo^Scberer, T'enFmäler beutfd)er poefte unb profa aus bem Vili, bis 
XII. 3abrh., 23crlin )S92, 2 ^>be. (abgeFür^t: IHS3?.), 25b. I, S. )8—)9; über ben Wein* 
gartner Kcifcfegen fiche Chrisman, Gcfcf). ber bt. £it. bis зиш 2(usgange bes IlTittelalters, 
25b. 1, Uîünchen 3938, S. jo? ff.; über Xcifcfegcn allgemein 2(. 5rün3, a. a. G., 23b. II, 
S. 26) ff.

10) Tobiasfegen ftnb in vielen Raffungen vorliegcnb; fte waren im Mittelalter fehr ver* 
breitet, tiefer ßel)t mit bem Weingartner Xcifcfegcn im engen 3ufammenhang; benannt nach 
bem im Segen als ^aupthclfcr angerufenen St. Tobias. Wortlaut = UÌSI). I, 28S ff.

Unter biefen brei GeftdßspunFtcn geht bie bisherige v»olFsFunblid)e (Erfor*  
fd)ung ber Segenfprüd)e — wir lernen nod) einen vierten Fennen —, eine (Er*  
forfdnmg, bie aber in ber Tat Feine eigentliche volFsFunblid)c Arbeit, fonbern nur 
Vorarbeit iß.

3Die Fird)lid)cn SaFramentalien9): 23enebictio unb (Epor3ismus waren oben 
genannt worben; fie (teilen ftd) gleich ben Segen um beßimmte Vorbilbcr unb 
Grunbformen. So finben wir 3. 23. bie Umfehreibung ber XHgcgenwart bes gött 
iid)en Sd)ut3cs in ben 23enebictionen, ben Scf)U9gebeten, unb bie Gebiets*  
аЬдгепзипд bes „VJid)twirFen*follen zz eines Sd)äblings in ben lEpo^ismen, bett 
Xustreibungsgebeten, in folgenber Weife and) in Segen bargeßellt:

etwa im Weingartner X e i f e f e g e n9) () 2.
bes guotin fanbe Ulrid)cs fegen ft vor bir unbi binbir bir giban, unbi 
hobi (über) unbi nebin bir giban . . .

ober im Tobiasfege n10) O4. 2Ф-):
bas heilig Frille ft obe bir
bas heilig Friu3e ft 3e biner 3eswen (rechten) h^nb
unb 3e biner winßern (linFen) hanb ♦ • •



basfelbe 25ilb finben wir in ЯидеЬ, v^euer= unb Waffenfegen, in Rimmels*  unb 
Solbatenbriefen11) ufn>.

Tas l^orbilb iß hierbei bie prießerlidje Sefegnung mit bent Игеиз, nue es 
fid) in einer 25enebiction bes )4. ^ahrhunberts aus bent Rituale St. Jorian i 
))6,2312) 3eigt:

Ad benedicendum sanum!
Crux divina ante te, infra te, subtus te, a dextris sit in tuam custodiam et 

protectionem . . . Signum sancti crucis defendat te a malis presentibus et futuris, 
exterioribus et inferioribus.

lEine gleiche Stellungnahme nehmen bie angerufenen Reifer in ben 25enebictionen 
nue in ben Segen ein; fo 3. 23. Longinus13) in Wunb*  unb Augenfegen, Agathe14) 
in ^euerfegen, Appollonia15) bei 3ahnfd)wer3 ufw.

Aus biefen 23ebingungen, Vorbilb unb Reifer, i)i in ebenbentfelben IHaße bie 
jeweilige 3wecFbeßimmung ber 25enebictio 311 ernennen. Tie übereinßimmung von 
Inhalt, Vorbilb unb (Pebraud) зеідеп einbeutig bie AbhängigFeit ber im fo 
genannten VolF umberlaufenben Segensfprücße von ben 23enebictionen, mögen 
biefe Segen jetß ale 3auberei, Aberglauben ober fonßwie ausgelegt werben. Tenn 
bisher iß nod) Fein bcutfdter Segensfprud) ale aus germanifdter 3eit ßammenb 
einwanbfrei nadtgenuefen; aud) bei ben IHerfeburger 3auberfprüd)en fdseint bie 
rein gcrmanifd)c Urfprimgsfrage nid)t geßd)crt,e). Ts iß nod) nid)t Flargeßeilt,

n) Siebe über biefe äußcrß umfangreichen unb bie in bie 3e^3^it verbreiteten 
Segensarten: Xablad), 3ur Literatur unb (befd)id)te ber ^immelsbricfe, 3eitfd)rift bes 
Vereins für Kird)engefd)id)te ber prov. Sachfcn V 0908), S. гзб ff.; Stube, Ter 
i^immeldbrief, ein 25eitrag ;ur allgemeinen Xeligionegefd)id)te, Tübingen j9o$; Klapper, 
Altfchlcf. Sd)ugbriefc unb Sd)u^gcbctc, IHitt. ber Sd)lcf. (Pcf. f. VFbe. XXX ()929)/ 

234 ff.
12) Arati), Benedictionen II, 269.
1Я) ^anbwörtcrbud) bes Aberglaubens, 25b. I, S. 7)6 ff.; 25b. V, S. J327 ff.
14) ^anbwörterbud) bes Aberglaubens, 25b. I, S. 2)) ff.; II, S. 434 ff.
lö) ^anbwörtcrbud) bes Aberglaubens, 25b. 1, S. >4) ff.
ie) über bie IHerfeburger 3auberfprüd)c iß 3ahllofes Schrifttum vorhanben; ßebe 

Tbrismann, a. a. <P., S. 96 ff., befonbers Schwietering, 3eitfd)rift f. bt. Altertum 
)4S ff., wenn aud) Sdmucterina hier in manchem 311 weit geht; bagcgcn von ber lieyen, 
25avrifd)e ^efte f. V>olFsFunbe I ()9)4)z S. 270 ff., trifft aber ben Kern ber Ausführungen 
Sd)w. nicht.

A’ür chrißliche 25eeinflußung ber IHerfeburger Segen gibt es verfdßebenc Anwalts*  
punFte:

). Tie X^orbilbcr ßnb in beiben cbrißlid).
2. Vliebcrfchrift in einem Hìijfale.
3. Schreiber waren Ulönchc; bie bamalige 3eit ber ^eibcnausrottung bei ben (Per  

mancn ließ Feine folche „Aufbewahrung" germanischer ‘Tigenart 311.
*

4. Cn  Segen viel fpätcrer 3eit ßnb nachweisbar chrijilidie s^eiligennamen bes 
„echten" Anßriches wegen bureb ßeibnifche (Rötternamcn von ItTönchen erfetjt 
worben (ßebe unfere Ausführungen über bie ^crFunft ber 25enebictioncn).

*

$• . Tic Humelia de sacrilegis (6. bis 7. Oabrb.) berichtet fchon von d)rißlid)er 
3auberei bei (hermanen. Tie IHerf. Segen ßammen aus bem )o. ЗлЬгЬ.*

6. Segen gleichen Inhaltes bei anberen VölFern, bie chrißlich beeinflußt ßnb, liegen 
3abllos vor.

7. Tie (Pötter heilen ben KranFcn in ben nîcrfeburger Segen, wie es chrißliche 
^eilige tun; bie germanifd)en (Pötter aber verurfad)en bie KranFheit.

8. idis (in ben IHerfeburger Segen heilen unb helfen 3 idisi) iß ßd)er ein germa  
nifches Wort; bies binbertc aber ben Tidßer bes ^elianb nidß, bie Jungfrau 
Diaria „idis“ 311 nennen.

*

9. Ter Stabreim in ben IHerfeburger Segen spricht nid)t grunbfäQlid) für rein 
germanische ^erFunft unter Ausfdßuß bes Thrißentums; tHufpilli unb Weffo  *



inroiemeit d)rißlid)es (Bebauten gut ober Überarbeitungen von (Weißlichen babei 
mit in Xed)uung 30 (teilen ftnb ober nicht

23leiben mir einen HugenblicF bei ben kirchlichen BaFramentalien (tetyen. Sts 
311m llüsgange bes Wittelalters gab es teine amtlid)en Ï>iô3efanritualien, unb bie 
(Weißlichen maren auf eigene 3ufammenßeIIungen von (Webeten ufm. angemiefen17). 
&aß ftd) babei amtlid) un3uläfftge Stüdre einßellten, mar felbßverßänblid), meil 
bie Senebictionen auf bas engße mit bem Volksleben 3ufammenhängen. "ja, fIC 
ftnb überhaupt nur aus ber Volksfitte 311 vergeben, fei es mittelbar ober unmittel*  
bar über ben Urntveg bes mittelalterlidien naturmißenfd)aftlid)en unb mebi3inifd)en 
Schrifttums eines Ixonrab von Wegcnberg18), einer ^ilbegarb von Singen19), eines 
llrnolbus SDonelbey20) unb anberer. £че Senebictionen unb (Syor3ismen gaben ihre 
ßärkßen Wirtungen für bie 3uhörerfd)aft ab, nad)bem jene aus ber Volks< 
anfd)auung genommen, von (Weißlichen in feierliche formen unb Wußer gegoßen 
maren, So mirtten fie ßärker 3urüct unb beeinflußten bas Voltsleben fo tief, baß 
fie im Saufe von ^^brbunberten Bitte unb Sraud) meitgebeub nidit nur be< 
ßimmten, fonbern aud) regelten. £?ie tßntmicflung bes liturgifdien (Webrattd)cs 
erhielt alfo ihren llnßoß von unten, vom Volt, nicht von feiten ber (Weißlichfeit 
daraus erklärt ftd), baß ber (Weltungsbereid) ber Sakramentalien jemeiligen 
Sd)mankungen unterworfen mar unb 3eit braud)te, bis bie neue forili Allgemein 
gültigteit erlangte, mie ebenfo manches früher (behaltene jetß als veraltet, über 
holt abgeßoßen mürbe.

tìeben ben kird)lid)cn Senebictionen unb (Webeten maren außeramtlidxe 3ahllos 
in (bebraud), bie mit ben kird)lid)en ftd) mengten, um in ber l\ird)c meiter^ulcben. 
Seit bem 4. ^^hrhunbert ftnb uns fold)c Formeln in ßeigenbem Maße überliefert, 
bie oft genug bei ihrer großen übermadningsunmöglidßeit, mie aud) manche 
tird)Iid)en Senebictionen felbß, über bie Kbftchten ber 2Urd)c hinausgingen; in 
meld)em Waße bies ßattgefunben haben muß, bezeugen uns bie immermährenben 
tird)lid)en Verbote unb Verorbnungen, bie ftd) in erßer Sinie gegen bie niebere 
(Weißlid)keit — (Drbens*  mie Weltgeißliche — richteten21). 3Die (Beißlid)en hatten 
Wert barauf gelegt, bie 3ahl ber 311 fegnenben litige möglid)ß 311 vermehren, um 
bas gefamte Seben unter ben Einfluß ber Kirche 311 (teilen; еіпзеіпе Formeln für 
beßimmte 3mectc mürben (tänbig neu gefchaffen. î?cr vielfeitigen Wad)fragc tarn 
man mit neuen Formeln entgegen, bie unter 3uhilfenahme von ratfelhaften ‘£ngel 
unb (hottesnamen fomie 3aubermorten verlängert unb mit neuen (Reheimnißen um
geben mürben. 5?ic lUrdte mar hier 3unäd)(t mad)tlos unb aud) von Verantmortung 
frei, ba fte 3umei(t bie еіпзеіпеп Formeln niii)t bannte unb amtliche 3ufammen 
geteilte Ritualien, in bie bie nid)tamtlid)en Formeln feine Aufnahme fatiben, er(t

brunncr (bebet ftnb als Fcnn3cid)ncnb d)riftlid)e, für (bermanen beßimmte Dichtung 
(tabreimenb abgefaßt.

£9 iß uns von ben (bermanen nichts berartiges überliefert, mas nid)t irgenbmie mit 
bem (Ehrißentum in Scrubrung gekommen märe. £ine ^ntfcheibimg, ob r e i n germanifd) 
ober nicht, erfd)eint baper leiber in faß allen fällen unmöglich.

17) ^гапз, a. a. <L\ II, В. 6)6 ff.
18) cConrab von Uicgcnberg, î?as Sud) ber Viatur, berausgegeben von Pfeiffer, )S6).
*9) 5?er 2(btiffin v^ilbegarb von Singen Urfad)cn unb Sebanblung ber Krankheiten. 

überfet;t von Prof. Bchulç, münd)cn 1933.
20) ^as Srcmcr mittelnieberbeutfd)c tlrmcibud) bes Krnolbus î)onelbcy, heraus» 

gegeben von Winblcr, Vteumünßer 3931 (Viieberbeutfcbe Denkmäler 7).
21) Л’гапз, a. a. (h. H, 64) ff.



Rnfang bed )7- 3ahvhunberts 311г Einführung gelangten22). Trotjbem griff ber 
Rienis and) bann mieber 311 nichtamtlichen ^ormelfammlungen, bereit 3<d)l im 
16. bis )8. 3ahrbunbert ins Ungemeffene ffieg23).

War fd)on innerhalb bed (Pebraud)es ber außeramtlid)cn mie amtlid)en Formeln 
burd) bie (Scifflid)feit jebem eigenmächtigen (Beffaltungs*  unb Denugungsmillen 
burd) fehlenbe 2(ufffd)t Tor unb Tür geöffnet, mar es fein Wunber, baß etma in 
iu3mifd)en proteffantifd) gemorbenen (Gebietsteilen $)eutfcf)Ianbd — Luther ließ 
feine ber Saframentalien gelten — bie Waffe ber umlaufenben Denebictions 
formeln, jettf aid 3auber» unb Segensfprüd)c, nod) größere Wanbelbarfeit з-eigten; 
bamit iff aber nid)t gefagt, baß in ben fatholifd) gebliebenen Xtanbestcilen biefe 
Wanbelbarfeit etma nicht beffänbe.

Tie letzte, bie vierte volfsfunblid)e 2(rbeit bed 3ufammcnhanges Volfsfunbe 
unb Rcligionsmiffenfd)aft ging nun barauf aus, beraus3uffcllcn, mas innerhalb ber 
im fogenannten X>olf vorhanbcncn Religiofität an „gefunfencm Ruiturgut" aus 
bent fird)lid)cn Dcreid) vorhanben fei, um u. a. ben Reff bem „primitiven (Gemein 
fd)aftdgut" 3U3Uteilen24).

Wie man bisher Runfflieb unb Volfslicb, Wunbart unb <^od)fprad)e gegen» 
über аЬзидгепзеп fid) bemüht hatte, fo follte aud) eine 3weifd)id)tenfrage für bie 
(Glaubensinhalte unb Ausrichtungen ber hohen mie nieberen Religionen bie Richtig*  
feit biefer ^rageffellung bemeifen. Wenn aud) biefes Verfahren bei bem Ver*  
hältnis Runfflieb/Volfslieb25) mit Einfchränfung ffimmt, liegen bie Tinge bei jebem 
anberen Degriffspaar neu gelagert ober überhaupt nid)t fo gelagert. 21U311 leid)t 
überfieht man, baß mohl Volfdlieb 311 90 vom i^unbert gefunfenes Runfflieb iff, 
baß bei hohen unb nieberen Religionen, ja nod) bei 3ablreid)en anberen gleid)» 
gerid)teten Erfd)cinungen aber ber Glauben bie (Brunbfrage iff unb nid)t 
ffeigenbe unb finfenbe Formeln, Riten unb Rulte. Weiter überfieht man, baß bie 

22) Tie Vìeugeffaltung ber Saframentalien mürbe eingeleitet auf bem Xcid)stag von 
j^48 3u Augsburg burd) Rari V.; fiche mcitcr 2lnm. 39.

2U) Es feien nur einige ber vcrbrcitctffcn genannt: (Mafio be Cilia, Locupletissimus 
thesaurus continens varias et selectissimas benedictiones, conjurationes exorcismos . . . 
ex diversis Ritualibus collectus de  Vohburgi J709; Ubalbus Stoiber, Armamen
tarium ecclisiasticum, Augsburg J704. Cilia erfd)icn 37^0 in 7. Auflage; Stoiber J744 іи 
4. Auflage.

24) Siehe Vïaumann, prolegomena a. a. 4).
2б) 3<>h« Weier, Runfflieber im Volfsmunb, ^alle )ооб. Tic Volfslicbforfd)ung er*  

ffreeft fid) fo gut mie ausfd)licßlid) auf bie Те pt forfd)ung, einer mehr philologifd)cn als 
volfsfunblid)cn Xngelcgcnbeit. 25cim Volfslicb geht cs aber neben bcm Wortlaut um 
bas <icb, um bic ,,Wcifez/, meniger um entlehnte ober „3crfungcne, ;crfprod)cnez/ Tcptc. 
On biefer cinfcitigcn Aufnahme bcs Begriffes „Volfslicb" feitens volfsfunbetrcibcnber 
Tcutfd)philologcn franft ein großer Teil ber Volfslicbforfd)ung. Ein töcfangvcrein 
nennt fid) „^iebcrtafel", mcii er lieber fingt, nid)t meil er (Schichte vorträgt. Sonbcrbar 
iff, baß bie pbilologifrf)c Volfsfunbcforfd)ung unter X>olfsbid)tung mciff nur Шагфсп, 
Sage, Xätfcl, Sprid)mort begreift, mährenb fic bas Y>olfslicb, bas fic als X>olfs g c b i d) t 
bchanbelt, ausfdfficßt. So bemegt fid) bic übliche X>olfslicbforfd)ung eben nur bei Unter*  
fuchung von volfsmäßigcn Ьзт. in volfsmäßige Sprache umgemanbcltcn ffrophenförmigen 
(Schichten.

Obmohl 3* R*  (Poetle, Tas beutfehe Volfslicb, £сірзід )9)2, auf Seite гз, fchrcibt: 
„Ter (Pefang iff nicht bloß bas ficf)crffe Werfmai bcs X>olfslicbcs, fonbern aud) дсгаЬсзи 
fein £cbcnselcmcnt", finbet fid) in feiner fonff auf bem (Scbictc ber Tcptforfd)ung ver*  
bicnffvollcn Tarffcllung nicht eine еіпзідс Weife ober eine Vlote. Siche nod) 21. ^cvv, 
(Fcf(hid)tc bcs Dégriffés Volfslicb, Dcrlin )9J); 3- von pulifomsfi, (Scfd)id)te bcs Dc*  
griffes Volfslicb im mufifalifd)cn Schrifttum. Ein Stücf bcutfd)cr (35ciffesgcfd)id)te, 
i^cibclberg )933.



Äußerlichkeit bes Sinkens von ^eiligennamen, rituellen Formeln ufw. beni 
(Plaubenben, ob roiffenb ober nid)t, grunbfäglid) gleichgültig ф. Tem (Gläubigen 
kommt es 3» 15. auf bie XVunber ber Reliquien an, ob fie gefd)id)tlid) ed)t, ob fte 
gewanbert ftnb, ob urfprünglid) ^eiliger erfier ober britter Art, ф ihm дапзІісЬ 
nebenfächlid). Aud) bas Tribentinifd)e Іхопзіі fegte in ber 2^. Sigung j?62 ben 
Rult, bie gläubige Verehrung, nid)t bie gefd)id)tlid)e 'Ed)theit ber Reliquien ale 
bas Hiaßgebenbe fejł. Tie 3weifd)id)tenauffpaltung trie bie ermübenbe Teptunter 
fud)ung ftnb Hìiihcn auf beni Papier unb werben obne ben (Einfd)luß einer finn- 
vollen ЗЗезіеЬипд von 23enuger зи benutztem Ting 311 hanbwerksmäßiger ^toff 
зегдІіеЬегипд. Tie Ьази geteilte ^orberung ale bie volkskunblid)e v^orberung, 
nämlid) 311 fehen, was bae fogenannte Volt nun wicber aus ben Formeln ober ben 
Vorbilbcrn gemad)t babe, зи erkennen, wie bae Volt nun wieber biefe Formeln ver» 
mengt, vertaufd)t, verbreit, bie зиг Unkenntlichkeit verstümmelt unb „3erfprod)en" 
babe, alles 23eweis unb (Erläuterungsgegenftanb für bie Unfähigkeit 311 „ab 
ftrabieren", für bie Unfähigkeit зи „logifdjen Uîedjaniemen", ein 3eid)en ber 
„^Denkfaulheit", ber „Unlogik" ober ber „hypertrophen Affo3iationstätigkeit" unb 
wie bergleid)cn (Erkenntniße lauten20), fo führt une bae ebenfalls am дапзеп Rern 
ber 25ebeutung unb ber Senugung ber Qegensmafie gerabenwegs vorbei, ba ja 
nämlid) für bie Vorbilb gewefcne (Beijtlid)keit, von ber biefe Kulturgüter Famen, 
bie gleid)en 'Erkenntniße als кеппзеісІ)пепЬ volFeFunblid)e herauefpringen müßten; 
benn bie (Peinlichen bellten nad) benfelben Tenkgefegen ihre 23enebictioneformeln 
3ufammen, vermengten fte unb „3erfprad)cn" fte.

2e) 25ei <5- Naumann a. a. d>.; 25ad), Tcutfd)c Uîunbartforfd)iing, ^eibelberg 3934,
A). 330 ff.; Шаигег, Y>olFsfprad)e, Abhanblungen über IHunbarten unb X^olFsFunbe,
'Erlangen 3 933.

27) 'Emile Dürkheim ()8?8—3937), fran3. p^ilofoph unb Ѳозіоіоде, feßrieb 
Les règles de la méthode sociologiques, )89^; La division du travail, )893; Lucien 
Zlevy^rubl (geb. )8f7), Ігапз. возіоіодс, 9d)üler Türkheims, feßrieb Les fonctions 
mentales dans les sociétés inferieurs, 39)0; beutfd) als: Tas TenFen ber NaturvölFer, 
3926. Über bas Verhältnis von TurFbeim unb ^cvv*25rübl зиг beutfeßen X^olFsFunbe ftebe 
^armjan3, X>olF, lîîenfd) unb Ting, в. )o ff.

'Ein Falter 3ug aufFlärerifd)en (Peijtes ließ biefe ‘Kluft unb bas UTißverftänbnis 
biefem (Plaubensgut gegenüber noch größer werben, infofern man bie (Erkenntniße 
ber Turkheimfd)ulc abtlatfd)inäßig unb reicblid) mißverftanben in bie beutfeße 
VolFsFunbe verpflan3te. Turkheim unb £evv»23ruhl* * * 27) 3. 25» wollten Verftänbnis 
unb eine 'Einfühlungsgrunblage für bas Tenken ber Naturvölker geben, aber nidit 
Tinge bes Überftnnlid)en, bes Religiöfen erklären, 'Es erfeßeint unbegreiflich, 
baß man Tinge bes (Glaubens unb ber Religion mit IHaßbäben ber ^ogit unb 
bergleid)en nad) buntnt, unintelligent, befd)räntt affo3iativ ufw. 311 bud)en verfucht 
hat. (Ein Teil ber augenblicklich maßgebenben volFsFunblid)en Jforfd)ung tut grabe 
fo, als ob (Blaube unb £ogiF in einer (Ebene lägen unb ФІаиЬе überhaupt in XViber 
fprud) mit £ogiF jłanbe ober bereu (Gegenteil fei! Vom Stanbpunkt bes „2intelleF 
tuellen" gibt es jRunjł unb Kitfd), ФІаиЬе ober Aberglaube! Wenn bie augenblicF 
lid)e Aid)tung in ber beutfd)en VolFsFunbe 311 Ked)t beßünbe, nämlid) ben über*  
legenen Vcrjianb unb bie (Begenüberftellung von falfd) unb richtig für bas volFs*  
tümlid)e T)enFen unb bie volFstümlid)e Auffaffung als IHaßßab heraus3ußellen, 
bann ware bie Aufgabe ber VolFsFunbe bie, alles nad) ben (Pefegen ber £ogiF aus» 
3urid)ten unb alles banad) im £eben 311 berichtigen. î?od) biefe Apigcnlcißung ф 
wahrhaftig nid)t Aufgabe einer VolFsFunbe.



Tie Waßßäbe einer VolFsFunbe ftnb anbre ober überhaupt nid)t Waßßäbe im 
üblichen Sinn; benn es gebt hier nid)t um bas allgemein Befonbere, fonbern um 
bas befonbers Allgemeine. во liegt aud) bie Betrachtung für bie Segensfprüd)e 
gelagert, s^ier gebt es nicht als tEnb)iel um Vorbilbfd)eibung unb Vorbilbmifd)ung 
ober um bie baraus ab$uleitenbe TenFunfähigFeit ufro., fonbern es gebt hier um 
bas Verhältnis (hebet — Benebiction — Segensfprud), ober fd)ärfer Umrißen, um 
bas innerhalb volFsFunblid)er tErfd)einungen )utagc tretenbe Wed)felfpiel von 
Religion unb Ш a g i с28 *), во febr biefes Verhältnis auf ben erßen Anhieb 
Har 311 fein fd)eint, offenbart es fid) fd)on bei genauerem ^infehen als ein (heflecht 
innigßcr Art, bei bem Wertungen mit falfd) unb richtig, (hlauben unb Aberglauben 
311 weiter nid)ts als einem (Pang im Rreife unb bamit 311 falfd)en unb 3wecFlofen 
Schlußfolgerungen unb ^Einfetptngen führen.

28) fiche A. Beth, Xeligion unb magie bei ben VlaturvolFcrn; ein rcligionsgcfd)id)h 
lieber Beitrag зиг ^rage nad) ben Anfängen ber Religion, Яеірзід 3926; XT. Söberblom, 
Werben bes ^ottesglaubens, S. 3Ç7 ff.; Betb, Tas »Erlebnis in Religion unb Шадіе = 
Kantßubien XXX, S. 38) ff.

2e) vlür (Pßpreußen finben fid) Beifpicle bei A. Rempler, pfvchologic bes X>olFs* 
glaubens, insbcfonberc ber volkstümlichen Vïatur* unb ^cilt’unbe bes WeichfcIIanbes, 
Königsberg )93o.

(Entfd)lagen mir uns 3unächß aller Vorstellungen unb ‘Inhalte, bie mir gewohnt 
ftnb von ben überlieferungsmäßigen (hlaubensausridrtungen im Sinne bes Thrißen*  
turns 311 haben, entfdüagen mir uns ferner überhaupt, nad) falfd) unb richtig von 
einer „intellektuellen" /Zebensgrunblage aus 311 werten; benn innerhalb einer VolFs^ 
Funbe Fann unb barf nid)t ber StanbpunFt ober bie Weltanfd)auung bes v^orfd)ers, 
bes Unterfudiers ober Betrachters maßgeblich, 3Utreffenb ober überhaupt entfd)eb 
benb fein, fonbern bie Stellung unb bie llîeinung bes Trägers biefer betreffenben 
Tinge 3u biefen, Ьзт. beffen llîeinung über bie Tinge. Unb biefer Blickwinkel mirb 
oft überfehen, unb menu nicht, fonberbarermeife leidet unb gern beifeite gefd)oben.

Taß in meiteßen Greifen ber Bevölkerung in Stabt unb £anb bas Thrißentum 
im Sinne frommer Unterwerfung nur als Teckfd)id)t fein Vorbanbenfein hat, 
iß eine nid)t тедзиІсидпепЬе Tatfad)e, aud) wenn bis in bie lebten VolFsFreife 
hinein mit bem überlieferungsmäßigen Wort unb v^ormelfd)a$ bes Thrißcntums 
ober mit d)rißlid)4'ird)lid)er Weltanfd)auung umgegangen wirb, (hott Y> a t e r 
3. B. fpielt nur eine untergeorbnete Kölle, unb feine VTennung kommt über formel*  
hafte Verroenbung unb ^anbhabung meiß nid)t hinaus. Unbekannt unb aud) un*  
verßänblid) iß bie d)rißlid)e 3weiheit von 4eib unb Seele; ber Totenglaube 
beherrfd)t bas v^elb, unb ber Wiebergänger, ber lebenbe Leichnam, iß bie wirFlid)e 
Welt biefes ^ebensFreifes. es bebarf überhaupt ber Beßätigung, ob „ani 
mißifd)e" (PcbanFen unb (Peßalten im heutigen Volksleben fo ausfdßaggebenb ftnb 
ober, anbers gefagt, bie Rolle fpielen, bie ihnen ber Verßanb einiger ^orfd)er 
unterfdßebt. Aud) 3cfus tritt in ben ^intergrunb; nid)t feine Cehre, nur fein 
Reiben ßeht im HîittelpunFt neben feinen Worten, bie weniger als Worte Thrißi 
Beachtung finben, ba bas Wunber im Wort felbß liegt2®). Tas, was überhaupt 
bie (Pemüter bewegt, iß bie Uì a d) t feines Reibens, feines tìamens, feiner XVorte. 
Tie ^eiligen ßnb anbetungs*  unb verehrungswürbig weniger wegen ihrer heilig*  
Feit ober ihrer gefd)id)tlid) be3eugten Wärter, fonbern wegen ber „Wachty bie 
fte in ftd) tragen unb bie auf ihre Altäre unb Reliquien übergeht; ihre Seelen gehen 
niemanben etwas an. 3bre I1îad)t, nid)t ihre Seelen im Rimmel егзеидіеп ben



Kult30). 3în Thristentum rote ^flam würbe bie lHad)theiligFeit für bic Turcb 
fchnittsfrömmigFeit ein wichtigeres ^eilsmittel als bie Bitte 311 (Pottvater. Tic 
^eiligen wirFen in ben Benebictionsformeln burd) bie „macht"; bie Wenbungen 
in ben Formeln wie „virtus, vim benedictionis, gratiam benedictionis infundere“ 
bestätigen bie mad)tvorftellung als virtus inhaerens. (Es l)cißt: inter sanctos, in sanctis 
Fommen, feinen Körper ben ^eiligen anvertrauen, bei ben ^eiligen ruhen, 
namlid) um bei ber Auferstehung mit bem „mana"31) ber ^eiligen in 
Berührung 311 Fommen unb Kraft 311 fd)öpfen.

30) Söberblom, a. a. (P. S. 26, ff; auf bie fragen als (Einführung fei vertviefen 
auf: Both, (Einführung in bie vergleid)cnbe Xeligionsgefd)id)te, ANuG Vir. 6$8, Berlin 
)929; Söberblom, (Einführung in bie Xeligionsgefd)id)te, Иеірзід )93o.

31) Über ben „mana"bcgriff fiche Tobrington, Melanesien Anthropology and 
Folklore, )89); X. Thurmralb, VTcuc ^orfchungen зит IHanabegriff Tlrcbiv für 
Xeligionswiffcnfchaft XXVII ()929) S. 93 ff; Söberblom, a. a. <D. S. 26 ff; Betb, 
a. a. (P. S. 2)) ff.

32) TurFheim unb anbere h^ben baraus, ob fo3iale Tlmvenbung ober nicht, bie 
Trennung von Xeligion, Шадіе unb ЗаиЬегеі vornehmen wollen; jebod) ift hierbei Vor* 
ficht am pia^c, ba es innerhalb von Xeligion ebenfo einulmenfchlid) Betontes gibt, 
wie anbererfeits ftd) Sauberer 3ufammentun Fönnen unb für (Pcmcinfd)aften wirFcn.

Tic IHad)t beteiduiet eine geheimnisvolle, ben I1ìenfd)en, Tieren, (Pegenftänben 
innewohnenbe vVahigFeit, burd) bie außerorbentlid)e (Erfd)cinungen, £ebensFräfte, 
Tüd)tigFeit ufw. möglid) werben. Tie UTad)t unb bie mad)terfüUten (Pegenftanbe 
ftnb gefabrlid) unb mit Verboten belegt, ftnb Tabu. Tiber 3ugleid) ifi bie macht 
and) wertvoll, unb man muß fte benuçen, wo man ihrer habhaft werben Fann. 
Tie innewohnenbe unb ausfteahlenbc „Kraft4Tiad)t" entfcfyeibet über „heilig unb 
profan"; mad)tgelabene Wefen bebeuten ben Anfang religiöser Xegung, unb fte 
entfd)eiben nad) АЬзид aller fittlid)cn, verftanbesmäßigen (Erwägungen über bad 
Übermenfd)lid)»lErbabene nad) ben (Peftd)tspunFten bes >Erfd)auerns unb ^ingeriffen*  
feine, bas heißt, es iß bamit entfdßeben, ob etwas bem religiöfen Bereich 3ugebört 
ober nid)t. Tenn Xeligion als £ebensfürforge mit übernatürlid)en IHitteln beginnt 
n i d) t mit ber (Pottcsvorftellung, fonbern enbet >uroeilen mit ihr.

T'as XVefeh ber Шадіе Frcift in bemfelben maße um bie VorfteHung ber über 
ftnnlid)en unpcrfönlid)cn Kraft4Had)t; Шадіе ficht burd)aus nid)t 3unad)jł als 
etwas Hîinberwertiges, X>erabfd)cuungswürbigcs im heutigen Sinn im (Pegenfats 
3ur Xeligion, wie grabe bie vebifche unb agyptifd)c Xeligion зеідеп, bei benen дапз 
befonbers magifd)e Xiten verlangt werben unb im Vorbergrunb sieben. Tie vor 
religiöfe unb bie vormagifd)e Verlaufs3cit liegen nebeneinanber unb ineinanber, 
wie fte oft nod) beute ein unb basfelbe in einem (Pefd)eben ftnb. Xeligion unb 
OTagie fproffen aus einer Wurzel: aus bem (Plauben an bie unperfönlid)*unftnn*  
Iid)e lHad)t; ihre fpateren Spaltungen beruhen auf ftttlid)er (Prunblage.

Xeligion unb Шадіе sieben 3unäd)ß in Feinem (Pegenfatj, ja fte becFen ftd) auf 
weite StrecFen bin; wohl sieben beibe gegen bie Zauberei, bie fd)war3C Шадіе als 
Anwenbung ber I1îad)t im gemeinfd)aftsfd)ablid)en Sinn. Wirb bie IHacht зи 
beftemmten 3wecFen beni^t, etwa gegen bie eigenen Stammesgenoj|en, erhält fte 
ben Зид bes Verbotenen, Verabfdieuungswürbigen, Sösartigen32). Tlnroenbung ber 
IHacht 311 einem eigenfüditigen, unlauteren 3wecF tvirb fd)on früh als Vergehen 
gegen bie (Pefamtheit empfunben, unb in ben höheren Xeligionen gefd)ieht fo bie 
Wanblung, baß Betätigung auf bem (Pebiete ber Шадіе Sünbe gegen bie gcfe^lid>e 
(Pottbeit iji. Ter Шадіег trotzt ben vorgefd)riebenen unb allgemein anerFannten 
feierlichen brauchen unb Kultübungen; biefe 31t halten unb ftd) nach ihnen 311 



rieten, ftd) ttmeu зи uutermerfeu, iß Зсіфеп beò Vìid)tmagierfeinò. tiegt bie 
Sünbe ber fd)tV4xr$en Wagie, ber 3<utberei, in ber 21 Б f i ф t z böfe, b. b. gegen bie 
(Bemeinfd)aft, зи hanbelu, braucht baò 3 i e I ber lîïagie an ftd) uid)t böfe 311 fein. 
2$br X>ergeheu liegt im Wittel, in ber 25euu^uug ber Wad)t 311 angemaßten 
Sweeden. £>cr in 25anben ber Religion ßehenbe Wenfd) unterwirft ftd) genau fo 
mie ber Wągier ber Wad)t, allerbingò nid)t mit bem XXeben*  unb Hintergebäuden, 
bie Wad)t 311 perföulid)cu ober anberen X^orteilen auò3unufceu. Vìieberen Religionen 
iß Wagie alò X>erbred)en gegen bie (Bottheit fremb, nur verboten gegen Wit*  
menfd)en; in ben höheren Religionen betet ber Wenfd) bie göttlid)e Wad)t an, in 
ben nieberen Religionen benut;t ber Wenfd) bie (Bottheit 31t feinen Smecdeu.

м) 2lm reinßen iß bie Weinung ausgefprodjen worben von bem bänifd)en Religione* 
wiffenfd)aftlcr idbvarb /Zel)inan, Aberglauben unb Sauberei von ben älteßen Seiten an 
bis in bie (Begenwart. $)eutfd) von peterfen. Stuttgart jo)O. S. 3 ff.

tdbenfo merdwürbige wie verfd)robenc 2lnßd)ten über ben begriff „2lbcrglaubcn" 
äußert 5. V. VTegelein, T»ic 3bce bee 2lberglaubene, fein XT>ad)fen unb Werben. 25b. I. 
Serlin*^eip3ig )03). Du deiner Weife dann ber 2(bfd)nitt Aberglauben" im Htpb. bee 
2(berglaubene, 25b. I, S. 66 beliebigen; ftel)c ba;u nod) H°ffmann<Rrayer, Stufen bee 
2(bcrglaubcne. Du: X^oldedunblid)c (Baben für ÿohn Weier, Berlin )034. S. 68 ff. 
Sehr feinftnnig iß ber 25citrag „Aberglaube" in X.(B.(B., 2. Rufi. )927, 25b. I. Spalte 42 
von Rühle; völlig verfehlt ber 25citrag „2lberglaube// in Pauly*Wiffowa, Realen* 
cydlopäbie 25b. I.

Wan glaubte u. a. ben 25egriff „2lberglaube// begreifen зи dönnen, wenn man bie 
Wortableitung von „21 b e r glaube" gedlärt hätte; baß bies verfehlt fein muß, iß Ieid)t 
eiu3ufeben, дапз abgefehen bavon, baß bie XT>ortableitung „21 be r glaube" biö hcutc 
nod) nicht geglüedt iß. tds dann l)icv niemals um eine Worterdlärung gehen, fonbern 
um bie tdrdenntnie ber hiuter biefem fogenannten „2(berglaubenv ßehenben Kräfte. Siehe 
auch ben anregenben, aber nid)t 311m Kern vorbringenben 2(uffat; von Wacdenfen,
X^oldsreligion unb Religion im X>old — Sd)wei3cr 2lrd)iv für Polfedunbe )62 ff; 
ftehe 2lnm. 37.

34) H* Vïaumann, (ВгипЬзйде ber bcutfd)en X>oldòdunbe, S. $6 ff.
Зб) Taffirer, 2?іe Phiìofophie ber fymbolifd)en II. ï)as mytl)ifd)e

Wenden. 25erlin )92$*. S. J07 ff; S. )32 ff.

Wie 25efd)roörung unb 2lnbetung ineinanber übergeben, ftnb (Bebet unb Sauber 
oft damn 311 unterfd)eiben. Religion unb Wagie haben зиеіпапЬег deinen X>orrang, 
fonbern laufen ßänbig nebeneinanber ber. (Erinnern mir uuò, mie biefeò gegen*  
feitige 5Durd)bringen bei ber Taufe 3utage tritt, bei ber auf rein magifd)e Weife 
„2fm Vïamen 3efu" ber dleine unb ber große „£ror3iòmuò" 311г 2lnroenbung 
gelangen. 23eibe, Religion unb Wagie, ftnb 25lüten auf bemfelben YT)ur3elßocd beò 
(Blaubens an bie Wirdung ber Wacht, allerbingò mit ber зит Schluß in entgegen*  
gefehter Richtung verlaufenben Rücdmirdung auf bie Wad)t. 2lber bied forbert mit 
deinem Wort, in bem einen von <B I а и b e n unb im anbern ^all von 21 ber*  
g I a и b e и 311 rebeu, meld) letzteren man febr gern bamit erdlärt, baß er einmal 
in einer beßimmten Religion deinen piatj, зит anberen ber mißenfd)aftlid)cn 2luf*  
faflung einer 3eit wiberfpräd)e33 * *).

Um 3U ber ærfd)einung „(Blauben" unb fogenannten „2lberglauben" Stellung 
3ti nehmen, muffen mir uuò von einer wißenfd)aftlid)en ober bogmatifd)eu Stellung*  
nahnte freimachen; völderpfyd)ologifd)c Waßßäbe ftnb fd)on gar nid)t am pia^e. 
$)enn mit ben ewig unb emig aufgemiefeneu Sd)id)tformen „primitiv, praelogifd), 
praemoralifd), aff odiati v84), (Befet; ber ЯоіпзіЬепз"36) ufm. dönnen mir in deinem 
vt'all irgenbeine (Beredßigdeit ben Tatfadjen beò (Blaubeud miberfahren laßen. 3Dfe 
Verlegung biefeò <Ban3heitòbegriffeò ber 25езіеІ>ипд 311т überftnnlid)eu entdleibet 
biefen feincò (Behalteò unb feineò ßärdegebenbett ^nbalteò unb feiner Wärme, läßt 



verßanbesmäßig ^erlegt biefes überfinnlid)e Verhältnis unftnnig erfd)cinen, ja ver*  
kehrt überhaupt ben Sinn unb bie Aufgabe bes (Sanzen in fein (Segenteil; benn 
es gel)t um Beziehungen zum Überftппііфеп unb nid)t um benkridßig vollzogene 
(Beißesleißungen. 3n ber grunbfätzlid)cn Verkennung biefee (Sanzhcit^gepräges 
finben ftd) immer wieber bie alten Aufßellungen vom „mangelnben (Einblick in bie 
urfäd)lid)en 3ufammenhänge, von ber vorfd)nellen Verallgemeinerung, vom 
falfd)cn Analogiefdßuß" ufw. um bie (Slaubensbeßanbteile pfyd)ologifd) zu klären; 
als wenn man mit bem Hinweis auf ben mangelhaften (Einblick in bie urfäd)lid)en 
3ufammenhange ober burd) ben aufgezeigten Wiberfprud) zu VTaturgefetjen etwa 
ben (Slauben an bie Auffahrt Thrißi erfd)üttern müßte ober könnte36).

30) fiche bazu ^armjanz, Volk, tHenfd) unb $üng, S. 142 ff.
37) vergleid)c unter Anm. zz; bazu noch Uîacfenfen, Aanbbemerkungen zum Aber*

glaubenroörtcrbuch = 3f. für ï)cutfd)funbe )9Zo; S. )72 ff.

Treten wir bamit wieber in ben Betrad)tungskreis ber Segensfprüche zurück, 
ben wir verlaßen hatten, um burd) Betraditung von Religion unb Шадіе zu er*  
kennen, baß bei beiben, finngehaltlid) gefehen, ber (Staube an bie Wirkfamkeit ber 
überfmnlid)cn ÜrafM1îad)t unbebingte Wirklichkeit iß unb vollkommen ßnnhafter 
Bezug von ber (Erfd)einung unb ber Tatfad)c bes (Slaubens zum Träger besfêlben 
beßeht, unb baß es nur bei ^erausßellungen innerhalb eines ftd) allein berechtigt 
bünkenben „(Staubens", ber ftd) im (Srunbe in feinem Beßanbe bebroht fühlt, zu 
Werturteilen als „Aberglauben" kommen kann. T'enn bie innerliche (Einßellung 
bes bie Segensfprüche Benutzenben iß unbebingte, gläubige Eingabe an ben (Erfolg 
unb bie *£ilfe  ber in ben Segen angerufenen Reifer, wie anbererfeits bie in ben 
Worten ßeckenbe Hiad)t — bie formel an ftd) iß fd)on Wunber — unbebingtes 
lErfchauern für ben Betreffenben hat, nid)t anbers wie ber Betenbe in feiner Art 
unb in feinem Bereid). keinem vjall iß bem Segenfpred)er irgenbeine Anrufung 
einer „böfen" Wad)t zu unterfdneben, bie e r anruft, im (Segenfatj zu einer „guten" 
tlìadit in ben „Benebictionen"; er ruft bie fclben Reifer an, feine Formeln bewegen 
ftd) in bemfelben Aufbau unb in berfelben (Slieberung, beibe wünfd)en ^ilfe einer 
überftnnlid)en lîîad)t zu perfönlid)em ober allgemeinem VTutzen unb VTütjlid)keits- 
werten. Wie ßark biefe Tmrdibringung unb Beeinflußung von Sitte unb Braud) 
unb „Benebictionen" iß, war fd)on erwähnt; es iß barum oft fd)wer, auf ben erßen 
Blick zu entfcheiben, ob Segen ober (Sebet, ob „Benebiction" ober Segensfpruch; 
manchmal iß es ganz unmöglich, vollenbs für bas ITTittelalter.

lHagifd)e Spuren ftnb ebenfo wie bie Sorge um perfönlid)e VJütßid)keitswerte 
bis in bie höd)ßen Xeligionen zu fpüren unb feßzußeHen, ohne baß mit beiben 
Keligion aufhörte, Aeligion zu fein. (Sebet unb „Benebiction" zeigen oft genug fo 
viel bewußt geprägten Willen unb eigenmädßige 3ielßrebigkeit, wie Segensfprüd)e 
bebingungslofe Unterwerfung unter eine überfinnlid)e Ulad)t aufweifen. Wenn 
Aeligion Unterwerfung, Шадіе ^errfd)aftsgefühle gegenüber ben Uîachten hcW, 
iß im (Srunbgebanken bie Sad)e klar, bie Wirklichkeit aber zeigt wunberlid)e Hîifd)*  
formen unb Ablöfungen.

î)ie Beibehaltung bes Wertbegriffes „Aberglauben" iß in ber Y>olkskunbe un*  
möglich, unb feine Anwenbung zeigt ßarre Verkennung xx>lkstümlid)en Senkens 
unb Seins. Baratt änbert in nid)ts bas „^anbwörterbud) bes Aberglaubens37)". 
Wie kann man unter bem Stid)wort „Aberglauben", welches immer bie Stellung*  
nähme einer abwägenben, wertenben „^ntellektualität" offenbart, eine geredete, 
fad)gemäße Beurteilung gerabe beffen erwarten, was am meißen bie Uîenfd)cn be*  
wegt unb hält, nämlid) bes (Staubens, mag er nun kirdßid) anerkannt fein ober 30 * * 



nid)t. Unb bas 3cigt uns tutiefß immer ivieber beutlid), baß VolFsFunbe nid)t 
alleinige BauernFunbe ober eine beßimmte StanbesFunbe iß, fonbern baß wir alle 
als Teile eines X>olFsFörpers Beiträge 311 einer VolFsFunbe unbewußt liefern; benn 
gläubige Eingabe an ü besinnliches fehlt Feinem Uîenfd)en, fie iß Fein 'Ehvas 
Fird)lid)er (Einrichtungen unb Fird)lid)er Sitte, fonbern ber (Erti nb unb bas v^elb 
allen menfd)lid)en T'afeins, auf bem freilid) bie Birdie ber allein redßmäßige AcFers 
mann fein will. T)ie ttîenfcfyen ftnb nid)t fromm, weil bie *Rird)e  ba iß, fonbern 
bie "Kird)e bat Beßanb, weil bie Uîenfd)beit bas (Erfd)auern unb ^ingerißenfein vor 
bem überft nnlichen in ftd) tragt.

38) Schon Bonifacius wetterte gegen bie ^immelsbriefe, unb heute nod) ftnb fte 
verbreiteter benn je. Фаз verbreitere Bud) mit Segen unb ^immelsbriefen iß Albertus 
IHagnus, egvptifd)e (heheimnißc unb bas $. Bud) IHoßs, beibe mit erfunbenen &rucb 
orten unb Ctabresangaben. ?n Dîafuren 3. В. iß febr verbreitet: Jakuba Turowskiego 
Klucz do bardzo ważnych Tajemnic (= Sd)Iüßel зи febr bebeutfamen (beheimnißen 
von 2Î* Turoroffi), gebrucft bei Karl Beermann in 3ohannisburg. »Es feien nur biefe 
brei genannt, um etwas aus bem fogenannten Aberglaubenfchrifttum an3ufübren. 'Eine 
Sammlung oßpreußifcher Segen bringt kfrifd)bier, ^epenfprud) unb Sauberbann, 
Berlin )S7o; eine weitere Sammlung biefer fd)riftlid)cn volFsreligiöfen 'Eneugniße 
befttß bas ?nßitut für ^cimatforfd)ung ber Univerßtät Königsberg; X>erfaßer felbß 
bat im ^aufe von etwa 6 fahren ungefähr )2oo Segen verfdjiebenßer Art gefammelt, 
bie bis auf wenige Ausnahmen alle aus ben lebten fahren ßammen unb lebenbig im 
(Febraud) ftnb.

Stellen wir alfo alles außerhalb ber *Kird)c  vorhanbene <Pefd)ehen, bas nad) ber 
Sd)eibung von „heilig unb profan" ausgerid)tet iß, unter ben wcrtenben Sammel*  
begriff „Aberglaube", fo verbauen wir uns grunbfätßid) ben Weg 311 ben fd)öpfe 
rifd)en (Quellen ber Keligiofttät. Unb man tut ßillfcbweigenbs grabe fo, als ob 
VolFsglaube unb BefchränFtheit nur jebesmal eine anbere Umfd)reibung für 
ein unb basfelbe geißige <Éebred)en fei unb bebanbelt 3. B. bie Segensfprüd)e unb 
alle außerhalb ber 2Urd)e ftd) abfpielenbe Keligiofttät fo, als wenn biefe дапз los*  
gelöß vom (Ein3elwefen als überbleibfel einßiger menfd)lid)er Verirrung in ber 
Weltgefd)id)te herumfd)wirrten. X^olFsFunbe jebod) blicFt immer auf ben Ш e n » 
f d) e n , unb bie Betrad)tun g feiner binglichen unb geißigen Äußerungen gefdßeht 
nur in ber ftnnvollen ВезіеЬипд 311m Träger biefer Äußerungen, unb baburd) wirb 
ber fonß übliche BlicFwinFel 311 biefen Äußerungen ein anberer, eben ber Fenn3eid)» 
nenb V о I F s F и n b I i d) e. X>olFsFunblid)cs T)enFen forbert mithin eine völlige 
UmFehr unb AbFchr von immer nur in bie ^öhe gehenben unb in Roheit fd)id)ten 
befinblichen unb ftd) mit Spi^enleißungen befaßenben WißenfchaftsbenFen. Tue 
XblFsFunbe muß bes Willens fein, 311 ben (ПиеПеп unb (Prunblagen bes völFifd)en 
T'enFens unb Wefens ftd) 3urücf3utaßen; bas Fann aber nid)t nebenbei getan, gelernt 
unb beurteilt werben, fonbern erforbert neben wirFlid)er, lebensvoller Arbeit innere 
^Teuerung, nie ermübenbe £iebe unb troçbem einen nüchternen, Flaren 23IicF. ‘Eine 
tatfäd)Iid)e lebenbige (Einfe^ung bes VoIFsglaubens verlangt bie richtige lErFenntnis 
feiner Werte, feines Inhaltes unb Seins.

Weber bie lEinßeHung ber Kirchen 311m „Aberglauben", ber von ihnen 311 gott 
verbammter, teuflifcher Verirrung geßempelt würbe, nod) bie überheblid)Feit ber 
AufFlärung haben ihn begriffen ober ftnb ihm gered)t geworben, nod) haben 
fte ihn vor allen Gingen gebeßert ober befeitigt. Gegenteil, er beßebt 
nod) heute in ewiger Thigenb unb wirb and) weiterhin 23eßanb haben38), s^ier Fann 
nur eine volFsFunbliche Arbeit, gepaart mit einer religionswißenfd)aftlid)en (Er 
Fenntnis, ben Weg in bie 3uFunft weifen, wie es eine Fur3e Betrachtung ber 
Segensformeln зеідеп wollte.



Ed Fann ftd) nid)t um X>eräd)tlid)mad)ung ober 23efeitigung banbcln, fonbern 
nur um bie 2luemertung ber Xräfte, mit benen biefe T)inge gehalten merben, unb 
zmar gemäß ben ErFenntnißen aud biefen, fei ed für bad ßaatlicße Heben ober für 
bie innere (Peßaltung firdßicßen Tiiud. SDenn bie Gefahr für ben Trager bed P о l F d= 
g I a u b e n d aid ben in ihm völlig lebenben liegt auf einer anberen Seite, nämlicß, 
baß ber Hîenfd) bei fortfd)reitenber lltifFlärinig unb fokaler 2lufgefd)loßenbeit 
feinen Erfatz für feine arteigenen ibm Funßgeredzt mertlod gemachten religiöfen 
Überzeugungen erhält Xeligion verträgt mobl unbefd)vänFte 23eigaben bed 
tionalen", aber nießt einmal maßvolle Zuteilung von Werten, über bie eine Sitten*  
unb eine Vernunftlehre ridjtet.

•39) Xituale Xomanum ßeißt bad amtlid)c für bie ganze römifeße Xircße beßimmte 
liturgifcße 23ucß, bad bie vorgefeßriebenen Xmveifungen für bie feelforgcrifcßcn Xult 
ßanblungcn enthält; cd mürbe )6)4 von Papß Paul V. veröffentlicht. Эп ihm ßnb 
eine Sammlung von fogenannten „ordines“ enthalten, bie bid baßin in anberen litur» 
gifeßen 23ücßcrn unb Sd)riftmerFen nicßtamtlicßer 2lrt enthalten maren. Papß Heo XIII. 
veranßaltetc ) 884 eine IHußeraudgabe, bie in einem Xnßang (Xppcnbiy) neue Formeln 
enthält. Seitbcm ßnb Feine neuen 23cnebictioncn Firdßicßerfeitd ßinzugcFommen.

M) T'a in ber römifeßen Xircße ßcß bie Liturgie ganz in einer toten feierlicßen 
Spracße bemegt unb bie Teilnahme bed Haien baburd) unmöglich iß, bilbeten ßcß volFd* 
tümlicße Xulte aud, bie von feiten ber Kircßc trotz zaßlrcicßcn Wiberfprucßd gebulbct 
mürben. lEbenfo beßanb neben ber amtlichen liturgie bie mittelalterliche nad)tribentinifcße 
HiyßiF, bereu WirFung auf bie VolFdmaßen ja mie beFannt außerorbentlicß mar. Dn 
biefer 2lrt Y>oIFdreligion, bie gerabe in ber IHvßiF viele volfifd)e Saiten aufFIingen 
ließ, verbinbet ßd) bie Fird)lid)^d)rißlid)e Xeligion mit religiöfen Äußerungen, mie mir 
ßc im Urchrißcntum haben.

innerhalb biefer von ber Xircße gcbulbcten X>olFdreligion iß (Pott ber Xicßtenbe 
unb Strafenbc; 2fefus finbet feine l^creßrung im ^erz*3cfUsXult, Hìaria in ber vieb 
feitigen lîîarienverehrung, 3. 23. in foretto, Hourbed. T'ic ^eiligenvereßrung iibcrraąt 
völlig bad l^orhanbenfein (Pott Vaterd, unb ber Scßutzengelglaubc erfetjt (Pott Patere 
feßützenbe, allgegcnmärtige ^anb. (Dpfer unb (Pcbct ßnb bie äußeren unb ßchtbarcn 
3eicßen ber Selbßbcruhigung; hier fpielen bie SaFramcntalicn bie große Xolle.

Dn neuer 3eit h*t ßcß innerhalb ber Fatbolifcßcn Xird)c bie „Hiturgifcße 23emegung" 
unter ber Heitung bee p. piue parfcß aud Xloßerncuburg biefer ben Haien fo bemegenben 
fragen angenommen. (3f.: 23ibel unb Hiturgie.) T'er (Peiß biefer liturgifeßen 23cmcgung 
iß ganz evangelifeßdireßrißließer 2lrt. Sie forbert u. a. Einführung ber Hanbedfpracße 
in ben (Pottcebienß.

Dn ber evangelifeßen Xircße iß feit )Sro unter Spitta unb Smcnb eine liturgifeße 
23emegung vorhanben, bie vor bat, ben Sinn für eine Xieugcßaltung bed (Pottedbicnßed

□ n einem volfdFunblicßen Sinn arbeitenb feben nur bie römifeße Hircße bed 
Hîittelalterd, bie in bezug auf bie 23enebictionen z- 23. in (Peßaltung, ^nbaltgcbung 
unb Wahl ber Reifer völFifcßem Heben unb T)enFen entgegenFam, um ihm anberen 
feitd für beutfd)e Verbältniße d)rißlid)*antiF*romifd)e  Vorßellungen unb 3nbalte 
zu geben. Wad fonß auf germanifeßem 23oben „hcibnifd)»verabfd)euungdmürbig// 
mar, badfelbe batte auf römifeßem 23oben ein unlödbarcd 23anb mit ber orienta*  
lifcß*d)rißlicßen  Xi rd)e geFnüpft. 3ugleid) iß bied ein einfeßlägiger 23emeid bafür, 
baß magie nie enbgültig übermunben werben wirb, unb baß, um bie maßen zu 
halten unb zu gewinnen, bidweilen bie eßrißließe Xird)e ihr, ber magie, (Dbbad) unb 
Kaum zu überfebbarer Zuteilung bed „irrationalen" gewähren muß unb gemährt. 
xtfreilid), biefe volFdtümlicße lludwertung iß unter bem äußerlid)en (Pebraud) Fi rd)» 
lid)er Einrießtungen erßarrt.unb naeß 1674 burd) Erfcßeinen bed Xituale Xoma*  
numse), wckßed (Peßalt unb Inhalt ber 23enebictionen feßlegtc, feiner beweg*  
lid)en Eigenart entFleibet morben, um baburd) eine ßänbige neue 3ufuhr aud feinem 
«Piteli zu verfeßließen 40).



(Ein kleiner 2lusf d)nitt in ben 23ereid) bed volfsfunblid)en 2lrbeitsfelbcs er*  
öffnete grabeswegs bie Tore 311 fruchtbaren fragen aus bem lebenbigen Ctrom bes 
menfd)lid)cn <?efd)cbens unb Ьази grabe nid)t bie unbebeutenbßen fragen aus einem 
2lbfd)nitt, über ben meiß nur mit 2Id)fel3utfen binweg3ugehen Überlieferung iß. 
T)abei foUte ber volfsfunblid)e 231icfwinfel auf bie 2luswertung bradßiegenbcr, ftd) 
ewig fclbß nährenber, зи Befreiung unb (Einfpannung brängenber Kräfte hinweifen, 
o^ne bereu 25erücf ßd)tigun g wir in ber £uft fd)weben.

3u weefen. (3b: Ittonatsfd)rift für (Pottesbicnß unb fird)lid)c Kunß.) Vleucrbings 
wollen bie Kreifc um ben llîarburger Otto bie Ctrebfamfcit unb ‘Eigenfraft ber 
Óemeinben heben; bie „25crncud)cner Konferenz" pflegt bie 23cßrcbungcn, innerhalb ber 
(Pemcinbc bie 25cbcutung ber Caframente зи förbern.

41) Wie man von feiten ber evangclifd)cn Kirche .ber Volfsreligioßtät entgegen» 
fam, 3eigt 3. 23. bie 2lusgcßaltung bcs ‘Erntcbanffcßcs, obwohl in biefer Richtung 
alles noch in ben Anfängen liegt. Auf biefem (Gebiete ben volfifchen ‘Eigenarten ent# 
gegen3ufommen, b. I). biefe Kräfte ftd) nutzbar machen, anßatt fie gegcbcnfalls зи über* 
fehen ober зи befämpfen, iß eine b°he Aufgabe einer beutfehen Kird)c.

On welchem IHaße es unferm neuen Ctaat gelungen iß, bas altbcutfd)c Ulaifcß 
in ben MTittelpunft bes volfifchen Cebcns зи ßellen, braucht nicht nod) einmal betont 
3u werben.

On Ьезид auf bie Kenntnis ber volfsmäßigcn ‘Eigenarten beutfeher Canbfd)aften 
iß cs leiber fo, baß ber, ber зиг ^cibcnmißion ausgcfchicft wirb, über Citte unb 25гаиф 
von 23antunegcrn ober (Esfimos beßer unterrichtet iß unb ftd) barauf cingcßcllt hat/ 
als ein Tbeologicßubcnt einer beutfehen Univerfität ftd) auf bie Ctammcseigenarten 
feiner 3ufünftigen pfarrfinber vorbereitet, um fte зи vcrßcl)en unb зи erfaßen. 2? er 
Pfarrer fann leiber oft genug auf feinem SDorfe nicht Ccelforger fein, weil er aus 
Unfenntnis hcdnifd)er 2lnfd)auung unb hclmifd)cr Citte ein ^rembförper in feiner 
(ßcmcinbc iß.

Lfs iß beachtlich, wie mit 2luffommen ber Rialen ^rage ßd) bie evangclifd)c Kirdje 
unter C10 cf e r einem Volfsßubium wibmet, wenn auch hierin nur erße Anfänge 31t 
fpüren ftnb. ‘Es gel)t hierbei nur barum, ben (Eigenarten bes ^abrifarbeiters nad)3ufpüren, 
ber burd) îîîarpismus unb Internationalismus ber Kirche entfrembet iß. fflan will 
ibn ber Kirche 3urücfgewinnen. ()80o ev.403. Kongreß.) (Eine frucht biefer 23cßrebungen 
waren 3. 25. bie 2(uf3cichnungen bes Cefretärs bes genannten Kongreßes, Pfarrer p. <5öbre 
(3 IKonate ^'abrifarbeiter unb ^anbwerfsburfd)e, £еірзід )89)), ber als 2lrbeiter bie 
geißinen Kräfte ber 2lrbeitcrbewegung unb bes 2lrbciters fennenlcrnen wollte, um 
Richtlinien für bie fo3iale fird)lid)c vjrage unb ihre £öfung зи finben.

Rls erßer Theologe nahm Paul T» r e w s (Iîîonatsfd)rift für bie fird)lid)e Praxis 
NF I. 190), C. ) ff.) зи biefen fragen in einem Ruffat; Ctcllung: Religiöfe Y>olfsfunbe, 
eine Aufgabe ber praftifd)cn Theologie! От felbcn Jahrgang ber genannten 3eitfd)rift 
fd)rieb 3Drews: 33er Prozeß bes Unglaubens beginnt bei fehr vielen mit ber ‘Erfd)ütterung 
bcs Aberglaubens! (‘Ein 25citrag 311г rcligiöfcn Pfvd)ologic unb X>olfsfunbc, C. 3)3.) 
tiiebts bürftc bie Cage beßer fenn3cichnen, als biefer Cat; eines cvangclifd)cn Theologen. 
v^r. Пі eher да II forbert bann in feinem „Cchrbud) ber praftifeßen Theologie". 
Tübingen )018, 23b. I, C. 3) ff. eine „Religiöfe Volfsfunbe" als (Frunblagc einer thcolo» 
gifchen Ausbilbung.

2? aß hier feiner ЗаиЬегеі unb bergleid)en bas Wort gerebet ober einer blüh 
lofen wißenfd)aftlid)cn X>erfd)robenheit зиІіеЬе biefe fragen auf gegriffen würben, 
wirb ohnehin flar fein. Triefe SDinge anpacfen beißt $en fleinen IHut aufbringen, 
ftd) ber einfadjen Tatfadje erinnern, baß man einem litige nur begegnen fann unb 
es 311 änbern imßanbe iß unb feine hinter ihm ßebenben Kräfte 311 höheren 3wecfen 
nugbar 311 machen vermag, wenn feine (ßrunblagen befannt unb erfannt ftnb unb 
ihm felbß (5leid)wertiges, 23eßeres an bie Ceite geßellt wirb* 41).

vfür biefe völfifd) lebenswid)tigen fragen lErfenntnis, Verßehen unb 2lrbeits*  
wege 311 fd)affen, gehört 311 ben Aufgaben unb Зіеіеп einer beutfd)cn Volfsfunbe.



0mnbilber unb 2ümen.
Von XVolfgang K r a u f e.

Kaum ein (Gebiet ber germanifd)en llltertumsfunbe beschäftigt weiteße Kreife 
unferes Volfes fo ßarf unb fo lebhaft wie bie Kunbe von jenen geheimnisvollen 
3eid)en, beren ftd) einß unfere Vorfahren bebienten unb bie fie Runen nannten. 3n 
biefen Büchern, in mannigfachen 3citfd)riften unb in beni Blätterwalb ber Tages 
preße wirb bie *rage  nad) beni (Geheimnis ber Runen oft leibenfd)aftlid) erörtert, 
unb fauni ein Tag vergeht, baß ber <D)ean bes runifd)en Schrifttums nid)t neue 
3uflüffe erhielte.

man fann nun leicht feßßellen, baß bas gefamte RunewSd)rifttum im roefenb 
lid)en in згоеі Æager gefpalten iß, bie ftd) gegenfeitig heftig unb immer erbitterter 
befebben: 5)ie Vertreter ber einen Seite, bie fiel) vor allem aus ^ad)tvißenfd)aftlern 
3ufammenfe^en, behaupten, bie Runen feien aus einem fübeuropäifd)en 2llpl)ctbet 
entwicfelt, wobei man balb in ber lateinifcben, halb in ber gried)ifd)en, neuerbings 
vor allem in einem ber norbitalienifdien (ober norbetrusfifd)en) 2llpenalphabete 
bes 2. ober ). 2î^hrhlînberts vor Tbr. bas Vorbilb ber Runen fet)cn möd)te. T^as 
feinblid)e £ager, 311 beni vor allem begeißerte £aien gehören, beßebt bemgegenüber 
mit £eibenfd)aft auf ber Behauptung, bie Runen feien eine Urfd)öpfung ber 
inanen, ja womöglich bie Urfchrift ber Hìenfd)beit überhaupt.

T'er Streit bin unb her bat mit ber 3eit Ausmaße unb formen angenommen, 
bie mit ber Würbe unb beni llnfeben beutfd)er Wifienfd)aft — bies Wort im 
weiteßen Sinn genommen — fdtleditbin unvereinbar fmb, unb bie allen ^einben 
beutfd)en Wcfens außen wie innen nur ein mit h^mifd)er ^reubc beobadßetes 
Sdiaufpiel bieten fönnen.

T^abei will es mid) faß bebünfen, als gebe biefer unftnnige unb traurige 
Bruber3wiß um bes Kaifers Bart. 5)ie 5eibenfd)aften entßinben ftd) viel mehr 
aneinanber als an bem (Gegenßanb, um ben es eigentlich geht. Wan follte nämlid) 
3unäd)ß einmal banach fragen, was man benn eigentlich unter bem Wort „Rune" 
verßehen will, mir fd)eint, baß jebe Partei bies altehrwürbige Wort in einem 
anbern Sinn verwendet, unb ebenbarum iß jebe gegenfeitige Verßänbigung aus*  
gefdßoffen.

Seit ber jüngeren Steilheit finben fid) auf germanifd)cm Boben auf (Grab
platten, Urnen, Yüaffen unb (Geraten, vor allem aud) im Xal)men ber berühmten 
ЬгопзезеііІісЬеп ^felsritjungen Sfanbinaviens allerlei geheimnisvolle 3eid)en an» 
gebracht, bie man unmöglich einfad) als Зіегііпіеп ober als ftnnlofe Kritteleien 
abtun fann, bie anbererfeits aud) feine Äaut^ ober Silbenfd)rift 311 fein fd)einen, 
bie man vielmehr als Sinnbilber anfpred)en barf. Wer nun fold)crlci ЗеісЬеп

41 5Die 2lufßclhmg „Xeligiöfe Xlolfsfunbe^ iß tuminbeß fchief, ba X>olfsfunbe immer 
eine religiöfe Eigenart in ftch trägt; biefc Raffung trifft aud) nid)t ben Kern 
unb ben ganten Umfang bes (Gewollten als 3iel. £s gebt ben Y>erfed)tern um „X^olf 
unb Kirche"; bas breite v^elb iß bie volfstümliche Kuffaffung vom (£l)rißentum. $>as 
teigt beutlid) XV. Boette, Xeligiöfe Volfshmbe, £eipßg (Xeclam) 102?. s$. £ol)orf, 
Ursprünge unb Anfänge ber Xefigiöfen X>olfsfunbe, (Greifswalb 3934, gibt eine planvolle 
überßeht über biefe fragen feitens ber Kirche.



„Xunen" nennt, ber bat mit ber Behauptung vollkommen red)t, baß bie Xunen 
fdion ßein3eitlid) norbifd) feien, Xein ßörrifcher v^ad)mißenfd)aftler mirb hier ernjb 
lieh miberfpred)en. eò erfdjeint nid)t дапз aii0gefd)loßen, baß fold)e 3eid)en 
von ben (Permanen fd)on in recht alter 3eit tatfädßid) „Xunen" genannt mürben, 
allerbingò mohl nod) nid)t in ber Stein unb Вгопзезеік, mohl aber in ber älteren 
<fifen3cit; beim bad Wort „Xune" — freilid) 3iinäd)ß in ber Bebeutung „geheimnid*  
volle Xunbe" — gehört 311 einer дапзеп Xeil?e von kulturgefd)id)tlid) bebeutfamen 
IPörtern, bie ftd) gemeinfam bei (Permanen unb Xelten 311г 3eit ihrer engen 
Berührung miteinanber, alfo in ber älteren Cifen3eit, heraiiògebilbet traben. So 
hätten mir alfo eine gefd)id)tlid)e Bered)tigung Ьази, fdjon jene uralten unb hoben 
ßänbig germanifd)en Sinnbilber alò „Xunen" 311 Ьезеіфпеп, unb eò iß lebiglid) 
eine Jrage äußerer Übereinkunft, ob mir eò mirklid) tun mollen. 2luf biefe Wöglid)> 
keit hat fd)on feit langem ber normegifd)e Xunenforfd)er Carl Warßranber bin 
gemiefen, ebenfo mie auf bie mid)tige Xolle, bie bie alten Sinnbilber überhaupt 
innerhalb ber Xuneninfdmiften fpielen.

Wd iß nun anbererfeitò eine unbeßreitbare Tatfache, baß auf germanifd)em 
Boben neben jenen uralten, im еіпзеіпеп in ihrem Bebeutungemert meiß fermer 
faßbaren Sinnbildern eine feße Xeihe von дапз beßimmten 3eid?en auftritt, bie 
im fd)ärfßcn (Pegenfat3 311 jenen Sinnbilbern aud) alò £aut3eid)en im Sinn unferer 
Bud)ßaben vermenbet merben können. Triefe 3eid)en nun mürben дапз einbeutig 
mit bem Wort „Xunen" bc3eid)net; benn mehrere ^nfdjriften nennen eben 
biefe 3eid)en auôbrücklid) „Xunen". 3?en älteßen Beleg bafür liefert bie 
2$nfcf)rift auf bem Bautaßein von Hinang in ber normegifd)cn (Pebirgòlanb*  
fd)aft l^albred, bie auf (Prunb altertumòkunblid)er Befunbe ber Witte beò 4. З^Ьг 
hunbertò n. Chr. angehören mag: „^d) 3?ag biefe Xunen malte/'

lEò erhebt fid) alòbalb bie /frage, ob mir baò lllter biefer alò £аиізеіфеп ver*  
menbbaren Xunen beßimmen können. Wir müßen natürlich von fold)en 2tnfd)riften 
auògehen, bie ftd) auf Srunb altertumòkunblidier Befunbe einigermaßen einbeutig 
batieren laßen. Unb ba iß nun mit allem VTad)bruck feß3iißellen: &ie älteße unter 
ben ftd)er 3eitlid) beßimmbaren ^nfchriften mit biefen Äautrunen iß biòher bie 
auf bem Speerblatt von 0vre Stabil im fübößlichen tlormegen. Sie lautet (nad) 
meiner Unterfud)ung beò Urßückd) г а и n i j a 3, „tkrprober" (alò magifd)»bid)terifd)e 
Be3eid)nung beò Speereò felbß), unb gehört nad) ben eingehenben Unterfud)ungen 
burd) Shetelig in Bergen, einem ber beßen lebenben Xenner norbifd)er lllter*  
turner, ber 3cit runb urn 200 n. Chr. an. Einige fd)mebifd)e unb beutfd)e Por> 
gefd)id)tler verfemen biefen Speer erß inò 4. 3ahrhunbert n. Chr. <^err profeßor 
Shetelig hatte aber bie ^iebenômürbigkeit, mir vor кигзет nod) einmal brieflid) 
feinen alten Stanbpunkt Ьагзиіедеп.

Xeine anbere Xuneninfd)rift — „Xunen" im 3meiten Sinn genommen — läßt 
ftd) mit Sid)erheit ober aud) nur mit Wahrfd)cinlid)keit in eine ältere 3eit verw
iegen. &ie 3nfchrift auf bem pfriemartigen Хпофеп von llîaria^Saalerberg in 
Xärnten, bie man nad) ben ^funbumßänben bem ). 3ahrhunbert v. Chr. 311311*  
fdireiben geneigt mar, hat ftd) foeben einmanbfrei alò neu3citlid)c v^älfd)ung er*  
miefen1).

3eitlid) auf ben Speer von 0vre Stabil folgen bie in bem Woor von Pi auf 
firnen gemachten Xunenfunbe, bie etma ber Hîitte beò 3. nad)d)rißlid)en Э^Ьг 
hunbertò angehören. lEtmaò jünger mögen bie Xunenbenkmäler aitò bem Woor

Witteilung von Tr. 2Î- <5angl in ber tìeuen freien preße Wien, llbenbauògabc 
vom 2). Xpril 3936.



von Thorsbjærg in ^chlesmig fein. Didier bem £nbe bcsfelben □ahrhunberts 
geböten an зтеі manbalifd)c Urnen mit Xunen aus Obevfcbleßen, bie von 9>eb 
fd)ü<3 unb bie von VTiesbromiç. £пЬІіф bürften and) bie Xunenfpeere von Xomel 
in Wolhynien, von dahmsborf (lHünd)eberg) in ber Uîart unb von IHos auf (Pot 
lanb nod) bem 3. ^^brbunbert n. £hr. angeboren.

v3'iir bie Jfrage nad) bem 2<lter unb ber ^erfunft ber Xunen bemeiß bie 3n> 
fd)rift von 0vre ©tabu nun 3iinäd)ß, baß bie Xunen nid)t, mie man lange 3eit 
annahm, bei ben (Poten am Sd)n>ar$en Шеег auf ber (Prunblage ber gried)ifdien 
@>d)rift entßanben fein tonnen; benn um bad 3abr 200 maren bie (Poten mit ber 
gricd)ifd)*römifd)cn  Welt nod) nid)t in Verbinbung getreten.

2) Acta Archaeologica VI (1935), 136.
3) Arkeologiska studier tillägnade H. K. K. Kronprins Gustaf Adolf (^tocfholm
4) Vgl. tïorbén а. а. (P. unb W. Xraufe, Was man in Xunen rigte (stalle iw), 6.

£s fragt ftd) anbererfcits, ob cs irgenb'meld)e dentmäler mit biefen Xunen im 
engßen finite gibt, bei benen ;mar eine ftd)cre 3eitbeßimmung nid)t möglich 
fcheint, bei benen jebod) ber Verbarfjt meit höheren Xlters beßehen tonnte, 
nenne hier vor allem bie berühmte ^elsri^ung von Xärßab am normegifcfyen VTorb 
fjorb. 2luf (Prunb ber altertümlichen ^dßffebarßeHungen hier hat man immer 
mieber behauptet, bie XArßab Xiçung famt ben Xunen gehöre momöglid) nod) ber 
23гопзезеі1 an. demgegenüber hat aber (Pjefßng tür$lid)2) nachgemiefen, baß bie 
Xärßab^dßffe ihrem Typ nad) erß eifen^eitlid) ßnb; in tultifcßer Vermenbung 
tonnen ße fehr mohl nod) bis in bie „römifd)e// ^ifcn;cit (). bis 4. 2fobrh. n. £hr.), 
ja bis in bie Völfermanberungsseit hinein benutzt morben fein. X>or allem aber 
hat 21. Vlorbén in einem außerorbentlid) bebeutfamen 2(uffat33) barauf aufmertfam 
gemacht, baß bie vÇorm bes i$atentreu3es von Xärßab fonß vor bem ^tohrhubert 
n. t£hr. nid)t bc3cugt iß. die v^orm ber / Xune in ber Xarßab*3nfd)rift  meiß am 
eheßen auf bie 3cit um ober balb nad) 400. die Sprache ber 5nfd)rift tann eben- 
fomohl bem $♦ ^^brhunbert n. £hr. mie einer um einige ^^brhunberte früheren 
3eit angehören; bron3C3citlid)es (Permanifch 3cigt ße aber entfdßeben nicht; benn 
ße meiß bereits bie erße 5autverfd)iebung (3. 23. ek ,,id)" gegenüber latein. ego 
iifm.) unb ben Übergang von inbogerm. о 311 а auf: dem aljamarkiz („ber aus einer 
anberen Uîart ßammcnbe'O von *&ärßab  mürbe im Urinbogerman. ein * aljomargis 
entfpred)en.

Wir bürfen bie Xärßab<2hifd)rift alfo mit einiger Wahrfd)einlid)tcit ber 3eit 
um ober balb nad) 400 3umcifen.

£s bleibt nod) bie v^lsri9ung von ^>immelßablunb in (Dßgötlanb 311 ermähnen, 
bie Xunen neben einer mieberum red)t altertümlichen ^d)iffsbarßellung auftreiß4). 
die hier vermenbeten Xunen ßnb 3ufälligermeife fold)c, bie für eine 3eitbeßimmung 
völlig unbraud)bar ßnb. Vhir fo viel tönnen mir mit Qid)erheit ausfagen, baß ße 
älter als ungefähr 600 n. £hr. ßnb. beßimmten 2lnhcxlt bafür, baß
biefe Xi^ung älter iß als bie „römifd)e// £ifen3eit, Beßren mir nicht.

Von fämtlid)en übrigen bisher betannten Xuneninfd)riften läßt ßd) auf (Prunb 
altcrtumstunblid)er 23efunbe fomic burd) Vergleichung ihrer Xunen*  ober Sprach 
formen mit Aidicrheit behaupten, baß ße 3uminbeß nid)t mefentlid) älter als ber 
^peer von 0vre Stabil ßnb, 3umeiß aber ßd)er jünger als bas 3. nad)chrißlid)e 
2iahrhunbert. 3M^befonbere bieten bie Xunenbratteaten eine mertvollc Ötü^e für 
bie 3eitbeßimmung and) ber übrigen Xunenbentmäler, ba fämtlid)e Xunenbratteaten 
— menigßens in ihren Urprägungen — ungefähr in bie 3eit 3mifd)en 4Ç0 unb 
fallen.



î)a wir nun aber annehmen bürfen, baß bie Runen in älteßer 3cit in erßer 
<£inie in ^ol) geriet würben, noci) nid)t in Mietali unb Stein, fo iß natürlich mit ber 
MIöglid)teit 311 rechnen, baß und eben bie älteßen Runenbentmäler aus ^оіз wegen 
ber Wiberßanbsloßgtcit bee Stoffes nur nicht erhalten ftnb. 2lus ber Völteruianbe- 
rungs3eit ftnb une nur дапз wenige Runenbentmäler aus ^оіз burd) Mîoorfunbe 
überliefert: 2lus bent MIoor von Vi ein ^obel, aue bem MIoor von Rragebul ein 
MIeßergriff unb ein £an3enfd)aft, aue bem MIoor von Vtybam einige Pfeilfd)äfte. 
£s wäre alfo möglich unb benfbar, baß ее Runen auf <$оіз fd)on einige 3eit vor 
ben une betannt geworbenen älteßen Runenfunben, alfo xior runb 200 n. Tbr.z ge 
geben h<ü\ Wenn man aber beben tt, baß wir fonßige ^ohfunbe (ohne Runen) bod) 
veredelt fdton aue febr alter 3eit haben — id) erinnere 3. 23. an ben berühmten 
Pflug von Walle, Rreis 2lurid) —, fo möd)te id) meinen, baß wir über bae 3abr 200 
n. Tbr. (0vre Stabil) nicht um аіізи viele □abrhunberte hinausgehen bürfen. 
Wären bie Runen — im engeren Sinne — fd)on Ьгопзезеііііф ober ßein3eitlid), 
fo wäre bie Wabrfd)einlid)teit groß, baß une innerhalb einer fo gewaltigen 
3eitfpanne hoch wenigßens bae eine ober anbere RunenbenFmal aue ^оіз überliefert 
wäre, fo wie aue ber fpäteren 3eit jene Stücte in MIoorfunben!

Wir tonnen alfo feßßellen: 1. Sinnbilber mit meiß fd)wer 311 ermittelnbem 
23cbeutungeinbalt gab ее fd)on feit ber Steiu3eit auf germanifdtem 25oben; 2. Runen 
in engerem Sinne, b. h- eine feßc Reihe von дапз beßimmten 3eid)cn, bie aud) ale 
25e3eid)ttung von bauten bienen tonnten, ftnb vor 200 n. Tbr. nid)t unmittelbar 
Ьезеиді, tonnten aber fd)on ein bie 3wei 2fabrbunberte зиѵог in у^оіз geritzt vor- 
hanben gewefen fein.

3Da nun jene 3weite unb fpätere 2lrt von 3eid)en wieberholt einwanbfrei ale 
„Runen" btyiäynti würbe, anbererfeite aber eine Unterfcßeibung beiber 2lrten von 
3eid)en aud) im 2lusbruct wünfd)enswert erfd)eint, fo wäre ее 311 empfehlen, ben 
2luebru(f „Runen" n и r auf jene 3weite unb jüngere (Bruppe von 3eid)en апзи- 
wenben, für bie ältere (Bruppe bemgegenüber ben 2lusbruct „Sinnbilber" (Symbole), 
gegebenenfalls „vorrunifd)e Sinnbilber" 311 gebraudten.

Währcnb nun jene vorrunifd)en Sinnbilber minbeßene 311m Teil aller Wahr- 
fd)einlid)teit nad) urgermanifd) ftnb, tonnen wir für bie Runen im engeren Sinne 
eine fold)e 23obenßänbigteit nid)t wolß annchmen. Tue Runen mit ben Äautwerten 
/, th, а, г, к, h, l, s, t, b, m, I, o erweifen ihre X>erwanbtfcf)<xft mit entfpred)enben 
23udißaben ber fübeuropäifd)en 2(lphabete fd)on auf ben erßen Slict. Unter allen 
fübeuropäifd)en 2llph^beten 3eigt aber bie (Bruppe ber norbitalifdien (norbetrudti- 
feben) 2l(phabete, wie Mlarßranber unb ^ammarßröm nachgewiefen h^ben, bie 
größte lihnlid)teit mit bem Runenfutbart. Unb 3war muß bad ^uthätf aud fdtrift- 
gefd)id)tlid)en (Brünben im 3ahrhunbert v. Thr. — taum früher — bei einem 
fübgermanifd)cn Stamm, vielleicht ben Mlartomannen — bie Rimbern fd)einen mir 
weniger in v^rage 311 tommen — auf ber (Brunblage eines vom Iateinifd)en 2llphabet 
fd)on ßart beeinflußten norbitalifd)en 2(lpenalpb<xbetd cntßanben fein. Von ben 
24 Runen bed âlterçn v^uthartd laßen ftd) )9 in einleud)tenber Weife von ent 
fpred)enben norbitalifd)en 3cid)en ableiten, ohne baß wir l)kt im еіпзеіпеп barauf 
eingeben wollen; id) verweife bafür auf ben betreffenben 2lbfd)nitt in 2lrnt3*  
i^anbbud) ber Runenfunbe (^alle )<)3$Y

T)ie 3eid)en ber norbitalifd)en 2(lpl)Abete waren vermutlid) überwiegenb źaut- 
buchßaben, genau wie bie 3eid)en ber gried)ifd)en, ber fübetrudtifd)en 2llpl)abete unb 
bed lateinifcßen 2(lpbabetd. Traber iß von vornherein 311 erwarten, baß aud) bie 
Runen als bienen tonnten. T)en 23eweis hierfür liefert uns fd)on bie 



altejłe, bisher beFanntc Kuneninfdirift, bie auf bem @peerblatt von 0vre Stabil 
(f. o.); benn fte bietet une ein Wort in £autbud)fhxben raunijaz = altnorb. reynir 
„£rprober".

Waren bie Kunen nun allein in biefer (Geltung ale ^аиЦеіфеп angemanbt 
worben, fo wären fte in ber Tat in jeber v^infid)t nur ein £ebngut auf germanifcfyem 
25oben VTun aber geigen bie Turnen nod) ein zweites (Beftd)t.

Unter ben im HToor vor Tborebjærg (Schleswig) gemachten ^unben aue ber 
^iveiten ^älfte bce 3. 2'abrbuììberte n. £br. befinbet ftd) ein ftlberner Scbwertgriff*  
befd)Iag, ber auf jeber feiner vier Seiten bas 3eid)en % trägt (2lbb. )). T?iee 3eid)en 
ijt ale reine Verzierung im Thorsbjærger KulturFreis fonfł, foviel id) weiß, nid)t 
nadxzuweifen. æs bat nun aber genau bie ѵ^огт ber^Ttune bce älteren jutbarFs, foH 
alfo bod)(łwabrfd)einlid) eben biefe Kunę barjłellen. VTun führte bie online in

Tlbb. ). Sd)wertgriffbefd)lag von Tborsbjærg.
tTad) UTarßranber, VTorfF TibsfFr. f. Sprogvib. IIL

älterer 3cit ben VTamen öthala ober olitila (= altnorb. ódhal angelfädif. édhel, 
altfäd)f. öthil, altbod)beutfd) uodalY 3Die (Brunbbebeutung biefee Wortee war „er*  
erbte Tlnlage, ererbter Sefttz", £e liegt alfo auf ber ^anb, bie viermalige (Dbab 
Kunc auf jenem Silberbefd)lag von Tborsbjærg ah Segriffszeid)eh für „(Erbbefttz" 
aufzufaffen. Tue Кипе bient hier alfo nid)t ah £autzeid)en, fonbern ah Segriffs*  
Zeichen, ah Sinnbilb.

Weiter feien in biefem 3ufammenl)ang zwei Kunenfteine aue ber fübojtfd)webi*  
fd)en £anbfd)aft 23leFinge genannt. T*er  eine, ber Qtein von (Bummarp, trägt bie 
□nfd)rift: ,,^atl)uwolf fetzte brei £5täbe fff". Tlud) hier Fönnen bie brei /*2vuncn  
unmöglich ah £autzeid)en gelten, fonbern nur ah 23egriffezeid)en, ah ѲіппЬіІЬег. 
5Г^іе /*Kune  bieß in älterer 3cit jehu „Viel), Keicfytum (erworbener), 23eft^/z. T'cr 
Xunenmeifter von (Bummarp fetzt alfo breimal bie Keid)tume*Kune,  offenbar, um 
burd) biefe magifd)e ^anblung Keid)tum zu erwirFen. T)ie breimalige Setzung ber 
Kune foli gewiß bie magifdje WirFung erhöben.

&er etein von Btentoften in TMcFinge enthält eine lange unb teilweife redit 
rätfelbafte □nfd^ift; ber eine @ap barin lautet: ,,^atl)uwolf gab j." 2lud) hier 
Fann bie einzelne / Кипе nur ah Sinnbilb verjtanben werben; fie führte ben VTamen 
idra „2hbr, 2hbvee»ertrag". £>er angeführte Aatz will mithin befagen, baß <^atbu 
wolf — vermutlid) ein älterer (ßeftppe bes vorhin erwähnten ^atbuwolf von 
(Bummarp — guten 3al)reecrtrag fd)enFte. Wir wijfcn, baß bie alten 9>d)weben» 
Fonige verpflid)tet waren, ihrem X>oIF ein gefegneted Óabr zu verfchaffen. (Belang 
ihnen bae nid)t, fo Fonnten fte zur Verantwortung gezogen unb fogar getötet 



werben. ^er ^athuwolf von Stentoften fd)eint fold) ein RleinFönig gewefen 311 
fein, unb in ber ihm )ur tEtyre gerieten 2<nfd)rift wirb ihm vermutlich befcheinigt, 
baß er „ein gutes 2fabr gab". 3Der begriff „gutes j^br" wirb hier einfad) burd) 
bie /»Rune in finnbilblid)er Verwert bung wiebergegeben.

Äeifpiele ähnlicher 2lrt für bie Verwenbung von 23egriffsrunen laßen ftcb in 
großer 3ahl beibringen. 3Die wenigen foeben angeführten sfalle bürften inbes fd)on 
311г (Peinige erwiefcn haben, baß bie Runen tatfächlid) nid)t bloß als £aut3eid)en, 
fonbern aud) als Sin n bilbe r verwenbet würben.

(Es gibt nun aud) fold)e 5nf$riftcn/ bie c^nc 9an3c 2іпзаЬІ von Runen nur 
in ber (Peltung von Sinnbilbern enthalten. $)a$u gehört vor allem bie höcbß 
feltfame 2fnf$rift auf ber wanbalifd)en Urne von Vïiesbrowiç in d>berfd)leftenn).

(Es erbebt fid) nunmehr bie fraget Wie Famen bie Runen 311 biefer ^Doppel» 
geßditigFeit?

Фіе Antwort Fann nicht 3weifelhaft fein: Wie wir anfangs fahen, Fannten bie 
(Permanen fd)on lange vor ber (Erwerbung ber eigentlichen Runen auf ihrem eigenen 
25oben eine Reihe von ЗеісЬеп, bie дапзе begriffe Fultifchen ober magifd>en 
Inhalts ausbrücFten. lllit gewißen Sinnbilbern biefer alten 3eit hatten nun gewiße 
^autrunen zufällig eine mehr ober weniger große äußere lil>nIid)Feit. tiefer 3ufall 
iß Fein Wunber: 3cnc altererbten begriffS3eichen fowohl wie bie neu aufFommen» 
ben Runen 3eigten ja in ihrer äußeren (Peßalt meiß red)t einfache £inienverbin 
bungen. »Es iß baher von vornherein 311 erwarten, baß fid) hier einfad) auf (Prunb 
ber Wahrfd)einlid)Feitsred)nung an verfdßebenen Stellen unb an verfdßebenen 
(Drten gleid)e ober ähnliche 3eid)en дапз unabhängig voneinanber herausbilben. 
Vïehmen wir als Seifpiel hier nur bas 3eid)en Y : £s gibt im oßgried)ifd)en 
Alphabet bie ^autverbinbung ps wieber, im Weßgried)ifd)en ben £aut kh, im 
älteren RunenfutharF ben ßimmhaften 3ifd)laut z, im jüngeren norbifd)en v^utharF 
ben Vtafal rn. Rußerbem finbet es ftch in ben verfchiebenßen Weltgegenben als 
Sinnbilb von gewiß nicht einheitlicher 23ebeutung. ЗФ glaube, fold) ein Seifpiel 
follte uns bavor warnen, überall bort, wo 3eichen von gleicher ober ähnlicher ^orm 
auftreten, auf gleid)en Urfprung unb auf Fulturgefd)id)tlid)e X>erwanbtfd)aft 311 
fd)ließen. ^iefe Warnung adßlos in ben Winb 311 fdßagen, um burd) X>ergleid)ung 
aller möglicher gefd)id)tlid) völlig 3ufammenhanglofer 3eichenformen Fühne phan 
taßegebäube 311 errichten, iß ber (Prunbfehler in ben Rrbeiten ^ermann Yüirths 
unb feiner Vtacheiferer.

Wir möchten alfo annehmen, baß bie übereinßimmung gewißer Runen mit 
manchen vorrunifd?en Sinnbilbern in ber Tat auf 3ufall beruht, derartige form 
hafte übereinßimmung 3wifd)cn beiben 3eid)engruppcn ftnb aber für bie innere (Ent 
wicFlung ber Runen felbß cntfd)eibenb gewefen. ^cr (Permane fanb 3. ^., baß bie 
/»Rune T , bie bem lateinifchen, ins Vlorbitalifd)e gebrungenen T entlehnt war, 
äußerlich einąm 3eid)en glich, bas ihm aus uralter Überlieferung feines eigenen 
T>olFes wohlvertraut war. XDir finben bies 3eid)en etwa auf baßarnifd)en (Peßd)ts 
urnen ber frühen »Eifen3eit CRbb. 2). Was bies 3eid)cn in jener Y>oi*3eit  bebeutete, 
läßt ßd) heute Faum mehr ßd)er feßßellcn; vielleid)t war es urfprünglid) bas Sinn» 
bilb bes Pfeils, alfo bas Öinnbilb ber SeFämpfung. (Ein ähnlid)es 3eid)en finben 
wir nämlich aud) auf einem ber Pfeilfd)äfte aus bem Шоог von Vtybam (4. 
n. Thr.) (2(bb. ?). T>iefe formhafte übereinßimmung veranlaßte bie (Permanen ober 
ben eigentlichen germanifd)en Schöpfer bes RunenfutharFs, ber /»Rune einen Vïamen

6) Xafd)Fe u. Rraufe in: llltfcfjleßen VI, 232 ff.



2lbb. 2. (Pefid)teurne von Wittenburg^Vïeuburg.
Xìad) einer Photographic bee XLanbcemufeume вфпсіЬеіпйЬІ.

Mi geben, ber in ben tampferifd)en Sereid) wiee unb 3iiglcid) — beni (Brunbfag ber 
Xunennamen überhaupt cntfpred)cnb — mit beni £aut t— begann. Фо erhielt 
benn bie /»Xunc ben Пашен tiwaz, b. h. ben Hanten bee binimele» unb Ixricgegottce 
(= altnorb. Tyr, althod)bcutfd) Z/zz).

Tic 0»Xunc £ ober X bat bie foriti einer ФгіДіпде. Tic @d)Iingc fd)cint 
nun ein altes 3eid)cn für ben Segriff „befits" gewefen 311 fein. Heubänifd)en 
bebrütet lokke fowohl ,,9d)lingc// wie „umhegtee @tüct £anb". Фо tonnte bie beni 
norbitalifd)cn o*23ud)(łaben  entlehnte 0 Xune ben Hamen öthala „ererbter 23efit3" 
erhalten, unb gerabe bie TbabXunc ift une ale ФіппЬіІЬ befonbere häufig bezeugt; 
ja, nod) in ben mittelalterlichen $^anbfd)riftcn ber altcnglifd)cn weltlichen tEpen — 
3. 23. im Seowulf — wirb bae Wort édhel „Heimat" einfad) burd) bie (DbabXune 
auegebrüeft.

VTeben beni einfad)en 3cid)cn T gab ее in vorrunifcfyer 3eit ein anberee 
3eid)en, bae ungefähr wie ein Tannenbaum auefal), alfo wie eine in ftd) verboppelte, 
verbreifad)te ober vervielfachte forili jenee einfachen 3eid)cne. Ta nun bae einfad)C 
3eid)en ber fpäteren / Xune ber forili nach glid) unb mit ihr gennpermaßen 311 
3ufammenfloß, fo tonnte man beim (Bebraud) ber Xunen aud) bie /»Xune in ftd) ver 
vielfältigen, um ihre magifche Wirtung 311 erhöhen. Unb umgctchrt: 3ur 3eit brr 
Xunen tonnten bie (Bcrmanen bae uralte Tannenbauni3eid)en ale vervielfad)te 
/»Xune auffaffen. ^0 bürfte man am ehesten bae tannenbaumartige 3eid)cn am



2lbb. з. Pfeilfd)äfte von Vïybam.
Vlad) Hlarßranber, VJorff Tibdffr. f. Qprogvib. III.

2lbb. 4. Sinnbiiber auf einer Urne von XDittenburg^Vleuburg.
3eid?nung bed pruffia^tîîufeumd.

Schluß ber ^ut^arFreitye auf ber Grabplatte von Xylver auf Gotianb (Xnfang bed 
S'. ^dtyrfyunbevts n. €t>r.) auffaffen, fo aud) bad 3eid)en mit brei 3roeigpaaren am 
Öd)luß ber 2fnfd)rift auf bem 23rafteaten Vir. $7 aud Qeelanb.

5?ad h^dd)tn ivied in ben norbitalifd)en Xlphabeten brei fdjräge Guerftrid)e 
auf, bie baraud entlehnte /z^Xune in ihrer älteren bezeugten v^orm auf fübgermani*  
fdjem 23oben $tvei Guerßrirbe. £)iefe /z^Xune ähnelte nun rein äußerlid) ebenfattd 
einem uralten germanifdjen Sinnbilb, bad bie v^orm ungefähr einer Leiter mit 
fd)rägen Sproßen hatte (2lbb. 4). Фіе 23ebeutung biefed èinnbilbed i(ł nod) nid)t 
ftd)er ermittelt £ńe /z^Xune empfing jebenfalld ben Vïamen hagla unb
bebeutete in ber Xuncnfymbolif foviel rote X>erberben". Xuf ber tvanbalt 
fd)en Urne von VTiedbrotviis erfd)eint nun bie /z^Xune mit fehr vielen X>erbinbungd*  
ftrid)en, um fid) fo jenem altererbten Sinnbilb ber Pforrn nad) nod) mehr an^unahern. 
Wieberum umgekehrt betrad)tet: ï)ad alte Sinnbilb erfd)ien bem Germanen 311г 
Xunen$eit aid eine in fid) vervielfad)te /z^Xune.

Qold)e unb ähnlid)e Sfalle, in benen eine Xune einem alten Sinnbilb ähulid) 
fah/ fügten nun ba^u, baß bie Xunen fid) überhaupt mit alten Qinnbilbern ver*  



inifd)ten. во fbeï>t auf einigen 23rakteaten bad ^акепкгеиз, bad fd)on lange vor ben 
Tvunen ben (Permanen begannt war, mitten 3wifd)en Kunen, fclbft wie eine Kune 
<2№b*  ?)♦ во ftebt unmittelbar vor ber Kuneninfchrift auf bem epeerblatt von 
3Dahntdborf4îîüncf)eberg ein finnbilbhafter 2xreid, unb nod) vor ber Xuneninfd)rift 
auf bem alamannifd)en вреег von Wurmlingen (7. Oahvh*  n. ijt eine 2lrt von 
SDreiwirbel gefegt, ber ftd) wie eine Xune audnimmt. X>ielleid)t ift aud) ein brei» 
eckiged 3eid)en vor ber erften Xune 1г auf bem neugefunbenen „вар" von eteinborf6) 
gar nid)t aid Kune, fonbern aid віппЬіІЬ von unbekannter 23ebeutung aufoufapen.

Oft ift cd fd)wer 311 entfd)eiben, ob fold) ein $eid)en aid Kune ober aid vor^ 
runifd)Cd віппЬіІЬ 311 gelten bat. во finbet ftd) 3. 25. auf einem Tonfd)erben aud 
Vfoßroit;7) in ed)leften ein 3dd)enz bad wie eine datine audfteht. Wenn aber ein

2lbb. $. brakteat von ?lllef0.
Vlad) einer Photographie bcs Vlationalmufeumd Kopenhagen.

abnlid)ed 3eid)en auf einer Tape aud einer 25ranbgrube in ^Kraghebe (X>enbfypel, 
2fütlanb8) neben Leitern mit geraben unb eingebrückten eproffen auftritt, fo merben 
wir hier eher an ein віппЬіІЬ glauben, зитаі bie Tape nod) ber „враЬ^а Tènc> 
3eit/z (). ‘ЗлЬгЬ*  V. Tbr.) an gehört, □ebenfalld wirb ftd) aud) hier bie datine mit 
bem ähnlichen vorruntfd)en віппЬіІЬ in ber 25ebeutung aid 25egriffdrune vcrmifd)t 
haben.

Wir haben bidher fohbe ^alle betrachtet, wo ftd) <autrunen auf (brunb eined 
formhaften ?lnfd)luped an vorrunifd)e віппЬіІЬег felbft 311 віппЬіІЬегп (neben ber 
X^erwenbung aid Âaut3eid)cn) entwickelt hatten. Vïun gibt ed aber einige Xunen, 
bie ftd) fd)led)terbingd aud keinem £aut3eid)en eined fübeuropäifd)en lllphabetd bet* ’ 
leiten lapen. Т'ази red)nc id) r>or allem bie Xunen für / unb ng.

°) V>gl. ?1гтз (Germania 3930. )2$ ff.
7) Tackenberg 2(ltfd)leften I, S).
8) V Xid)thofen 2îltfd)leften 3, 33 f.



Tie /zg^Xunc 3cigt auf bcm Xylvcr*Stcin  bic Pforrn auf bcm BraFteaten 
von Vabßena bic Sforni о (von anberen, baraus erft abgeleiteten formen fei bier 
abgefehen). Kuf ben normegifd)cn Xunenßeinen von (Dpebal unb Ärßab aber $eigt 
fid), baß bie urfpriinglidie ^ornt biefer Kune offenbar ein Xreis mar. Tiefe Xrcis 
form mit ber £autgeltung ng ober ing — fo auf bem Stein von (Dpebal unb auf ber 
Schnalle von S3ababbattvan — läßt ßd) aber aus bem norbitalifd)cn nid)t ber» 
leiten; ße iß vielmehr eine ^ortfe^ung bee uralten Xrcis3cid)cns. Tie /z^Xune 
führte im angclfäd)ßfd)cn Xunenlieb ben tïamen Ing b. b. ße trug ben Hamen bes 
altgcrmanifd)en (Pottcs Ingwaz. Tiefer Harne lebt nod) fort in bem fd)mcbifd)en 
(Pott Yngvi-Freyr 31m WiFinger3cit. ?lus ben 3ahlreid)en Ermahnungen biefes 
(Pottcs in bem altnorbifd)cn Schrifttum mißen mir aber, baß biefer $ngvi^rcy ein 
(Pott ber JfrudßbarFeit mar, ber ben Sd)meben bas 2M?r fegnete. 2t d) möchte nun 
meinen, baß bas heilige 3eid)cn bes alten (Pottes 3n9lt,a3/ ber "Kreis, bas Sinnbilb 
bes 2^brcslaufs mar. Ills nun bie (Permanen bei ber Erfchaffung ber Xunen and) 
für ben in ihrer Sprad)c fo häufigen „gutturalen Wafal" ng eine Xune benötigten, 
ba fanben fie im norbitalifd)cn „Wußeralphabet" Fein Vorbilb bafür. Weil fie nun 
aber fd)on in anberen fällen Xunen mit altererbten Sinnbilbern in 3ufamntcnhang 
gebrad)t hatten, fo taten fie es and) hier: Ter £aut ng Fant ja in bem (Pottes*  
namen Ingwaz vor. Ta nahmen fie bas heilige 3eid)cn bès (bottes, ben ‘Xrcis, 
unb vermenbeten ihn nid)t nur als Sinnbilb, fonbern nunmehr nad) bem lliußer 
ber fonßigen Xunen aud) als £aut3cid)en für ng ober Ing.

ähnliches hat vielleicht and) für bie /*Xune  311 gelten, bie in ihrer älteßen 
vVorm aus зтсі ineinanbergreifenben, ßd) aber nid)t berührenben igalbtreifen be 
ßcht. 2lud) ber Haut / iß in ber altgermanifd)cn Sprache fehr häufig. Tie füb> 
europäifdten Xlphabcte Fennen aber fämtlid) Fein befonberes 3eid)cn für biefen Haut. 
Hun begann bas altgcrmanifd)c Wort jera (urnorbifd) jära?) „2fahr" mit biefem 
Haut. Ills bie (Permanen für / eine Xune braudtten, ohne ein Vorbilb im Horb*  
italifchen 311 finben, griffen fie auf ein altes Xult3eid)en 3urücF, bas vielleicht зтеі 
gegeneinanbergeßellte nionbßdteln als 3eitßnnbilb barßellte, eine lHöglid)Feit, auf 
bic mid) W» Òacrte aufmerFfam machte. So mürbe bas alte Sinnbilb nunmehr 
31m ^autrunc für /.

Ulan ficht: Xunen unb vorrunifdtc Sinnbilbcr haben fid) eng burd)brungen. 
5?ic Xunen, urfprünglid) ^aut3cid)en, Fonnten aud) als begriffS3cid)en vermenbet 
merben, unb umgcFehrt einige — minbeßens зтсі — alte Sinnbilbcr erhielten 
aud) ^autgeltung.

î)as Enbergebnis unferer Betrachtung iß bies:
^?ie eigentlichen Xunen ftnb ihrer äußeren v^orm unb Hautgcltung nad) im 

mefentlid)en — aber nid)t reßlos — aus norbitalifd)en Bud)ßabcn abgeleitet unb 
infomcit Feine Urerfinbung unferer Vorfahren. 2in ihrer Vermenbung als Sinn 
bilber finb ßc aber nur eine v^ortfe^ung altercrbtcr germanifcher Sinnbilbcr, benen 
ße 311m Teil auch in ihrer äußeren (Peßalt angepaßt mürben. Vlidtt aber ber Stoff, 
aus bem ein XusbrucFsmittel geißiger Xultur geformt iß, Fann entfd)cibcnb für 
eben biefe Xultur fein, fonbern bic Xrt, in ber ber Stoff vermenbet mirb. 3mmcr 
iß es ber (Peiß, ber ftd) ben Xörper feßafft. 3n biefem Sinn aber ßnb bie Xunen 
eine germanifd)e Schöpfung.



(0ermamfd)e Annen auf altpreugifdjen (örabgefägen.
Von XXX Ф a e r t e.

2$m Priiffta4Tiufeum befinben ftd) feit über $o fahren 3wei aus altpreußb 
fchen (Präbern ßammenbe cPefäße, bie wegen ber auf ihnen ftchtbaren Seichen 
befonbere Sead)tung verbienen. Sad Heinere, ein IHiniaturgefäß, gehört $um 
(Präberfelb (Preibau, Ar. vy'ifd)haufen1), unb iß bem 6. 3abrh. n. £hr- 3U3Uweifen. 
fd mißt nur 4,7 Scntimeter. 2ІП ber Saud)wanb treten beutlid) 3wei winklige 
3eid)cn in lfrfd)einung: eine zweimal unb eine einmal gebrochene £inie (Abb. )).

1) invent. Vili )3f, ?88.
la) Auf bie Uiöglid)keit einer folchen Deutung hat mid) Araufe^Königdberg freunb* 

lid)erroeife hingewiefen.

Sie formen ber vorfiegenben згоеі Seidien führen Ьази, hinter ihnen Kunin 
311 vermuten. Sei ber ЗісЬЗаск'^іпіе brängt ftd) unwillkürlich ein X>ergleid) mit 
ber germanifdien Tonnen Kunc auf, bie bekanntlich heute 311m hehren Öinnbilb 
fur bad beutfeb? Jungvolk erhoben worben iß. And) für bad 3weite Scidien läßt ftd) 
eine Кипе 311m Vergleich herantiehen, nämlich biç K*Kune 1&X

Unbeßimmt muß man cd laßen, welchen Sinn ber Akhöpfcr biefer Seichen 
mit ihrer Anbringung verbunben hat. Viur foviel läßt ftd) vielleicht vermuten, 
baß beibe Kuncn)eid)en ale Qtinnbilber 311 magifd)er Verwenbung angebracht 
worben ftnb, baß man viclleid)t mit ber @ygih(@onnew)Kune bie Vorßellung bed 
leud)tenben Tageegeßirne verbanb, WO311 bie Ken (Aienfackeb)Xunc ale fr 
gan^ung gut paßen würbe.

Sie X^erwenbung ber ^onnenrune ale Segriffefymbol ober vielleid)t treffenber 
gefagt ale (Symbolrune, läßt ftd) auf germanifd)en Srakteaten (вфи^типзеп) ber 
Völkerwanberunge3eit mehrfad) nadnveifen. hierauf hat XXX К raufe, Seiträge 
311г Kuncnforfdntng II 9. 6 u. )o f. unb berfelbe, Sie 2üifd)rift auf ber Urne von 
VXieebrowitt (Altfd)leßen VI, 1936, (S. 2to) aufmerkfam gemacht. „Ser Srakteat 
Vir. 20 von ^ellinge (9eelanb) trägt bie 3nfd)rift salusalu, eine verboppelte 
formet, bie vielleicht in s alu auf3ulöfen iß, wobei alu bie bekannte Abwehrformel, 
s bie SonnewKune ale Segriffefymbol wäre . . . fnblid) ßeht bie ^onnenrune 
vielleicht auf bem Srakteaten tir. 4) atte всЬопеп, ber bic 3nfd)tift slkaR, ir>obei 
s wieberum bic Öonnenrune, IkaR cine Abkürzung ber (Pebeiheneformel laukaR 

Äaucf) fein würbe" г а и f e in Altfchleften VI, ф. 2ço); XXad)getragen fei hier 
nod) ein Srakteat von Skodborg (Stephens, Handbook S. 190 Norsk tidsskrift for 
Sprogvidenskap III, 1929, S. 120, Fig. 35), ber eine еіизсіие saline trägt. Auegehenb 
v>on ber s^ymbolrune auf ber Urne von XXieebrowiç (9d)leften) aue bem 
3. 2^brh. n. Chr nimmt г а и f c (Altfcfßeften а. а. 4X Ѳ. 249) an, „baß bie 
^onnenrune in ber Kunenmagic bie Xl^elt bee (iid)te verßnnbilblid)tc". (Db man 
vielleid)t mit Sc3itg auf bie tüeebrowi^er Urne unb bie Srakteaten ber s#<5ymbob 
rune eine allgemeine unheilabwebrenbe Sebeutung 3ufd)rciben barf, w.eld)c ja 
and) ben ^agelrunen unb ber fidrune auf ber Vïicdbrowiçer 2nfd)rift von 
Traufe beigemeßen wirte hierfür fd)cint mir indbefonbere bie Verbinbung 
s alu (f. oben) 311 fpred)en. Uìan erinnere ftd) barati, baß nad) Audwtid beutfehen



Iîîard)enfd)at3es bie gonne jeglidjen gpuf vertreibt unb mit bem ersten Jahnen» 
fdjrei C2luf geben ber Sonne) ber Teufel feine Hîad)t verliert.

2(bb. ). (Befaß von (Breibau. 
Kr. ^ifc^^aufen, nat. (Br.

2lbb. 2. (Befaß von ^ürftenau. 
Kr. Kaßenburg, ca. 2/3 nat. (Br.

æd läßt ftd) für bie )n>eite Kune nod) eine anbere Vermutung ausfpred)en. Qeit 
bem vierten 2(al)rl>unbert erfdjeint auf germanifdjen (Gebieten bie k.Xune in ber 
(Babelform Y (*5oops z Keallerifon ber germ, llltertumsfunbe, unter „Xunen» 
fd)rift/z в» 2oz 2lbb. Vielleicht barf man besbalb bie stveite Xune e^er als 1



2lbb. 3. Зеіфпипд auf bcm (befaß von v^ürßenau, 
Kr. Xaßenburg. 2lbb. 4.

lefen, inbem man bas Stießen in Verbinbung bringt mit einer Sonberform ber 
LXune, mie fit auf germanifeßen golbenen вфи^тйпзеп (Sratteaten) mehrfach 
auftritt: V CR raufe, Beiträge )ur Kunenforfcßung II )934, S*  )o ff.). VTad) 
S r a и f e iß bie X>eränberung ber LXune „bamit $u erklären, baß bie urfprünglid)e 
v^orm biefer Кипе gerabe bei ber oft febr tleinen unb engen Schreibung auf 
Śratteaten leidet mit ber и,Кипе vermecßfelt merben tonnte. &urcß bie Umteßrung 
bes Seißabes mürbe biefe X>erroecßflung verbinbert" (Traufe a. a. Ѳ. S. )2). 
X>ieIIrid)t liegt auf bem (Breibauer (Befaß eine 3mifd)enfonn vor, fo baß bie £nt*  
mictlung folgenbermaßen gebadß merben barf: Г f f

2) Sii3inmebcri(ßtc ber KltertumsgcfeUfcßaft prußia, *5eft )2, )SS7, S. )47 u. 
Taf. XI.

Wie bie s>Kune bes (Breibauergefäßes als КЬЁйгзипд von sygiLQfonne auf*  
gefaßt merben tann, fo bürfte vielleicht 1 311 laukaR — £aud) ergänzt merben. 2luf 
einem Sratteaten von ^ammenbog (Sd)onen) erfeßeint nun vor ber Æautfolge 
IkaR (z= laukaR) ein Stießen, bas К raufe (a. a. dX S. ))) als v^orm ber sitine 
anfprießt. TXiefe Y>erbinbung mürbe als Stütze für bie ausgefproeßene ^Deutung sl 
angeführt merben tonnen.

3Das 3ipeite (Befaß, bas ebenfalls runenäßnlicße 3eid)en aufmeiß, entßammt 
bem (Bräberfelb von jfürßenau, l\r. Kaßenburg (2Jnv. IV 86, sjSj). ^Es iß erß*  
malig von bem Ausgräber bes v^riebhofes, bem verbienßvollen 23ujact, veröffent» 
lid)t morben2). î)as (Pefäß befanb fteß als ^ectel auf einer Urne, its iß eine 
„ferrine", bie ihrer x^orm nad) etma um 200 n. \£hr. an3ufe^en iß. 3?ie Urne mar 
beigabenlos. Unter brei bem Xanbe bes ^ectelgcfäßes gleid)laufenben Linien 
finbet fteß eine mertmürbige 3eicßengruppe vor, bie Sujact als 3eicßnung eines 
„Totentopfes// anfprid)t (2lbb. 2—5). Фіе übrige Wanbungsfläd)c iß burd) 
^iniengruppen aufgeteilt. Ills bemertensmert iß bie „æinflammerung" ber 
Silbergruppe ЬегѵогзиЬеЬеп.

Wie bie 3cid)en bes (Freibauer (Befäßes, locten aud) bie hier vorliegenben 
Кіізипдеп зит l^crgleid) mit germanifeßen Xunen. Unb in ber Tat fällt bie 
2ihnlid)teit bes feßlingartigen IKittelbilbes mit ber O*((DbaI*)Xune  auf, bie in 
ihrer v^orm ebenfalls mit einer Sddinge vergleicßbar iß. ^er an einem Seßleifen*  



enbe biefed 3eid)ens angebrachte ectige 25ogen tonnte bie Deutung auf bie 
Tb(3Dorn» unb Ours*)2üme  nabelegen, bie banad) ftd) bier in engfter Verbin- 
bung mit ber O minie vorfänbe, eine £rfd)einung (Ligatur), bie in altgermanifcfyer

3) ^eger x3'eßfchrift (Kltfd)leften 25b. <z )934z 38), 2lbb. 2).
4) Vlad) ^anbbucb ber i)cutfd)cn X^olFsfunbe, 25b. ), ^eft 7, в. 224, ?lbb. )8o, 

vgl. UlüIIer, VTorbifche ?lltcrtuinshmbe II в. 194, 2lbb. ))6.

Xunenfd)rift üblid) unb fd)on für bad britte 2tohrhunbert bei ben Wanbaien 
@d)Ieftens bezeugt ift3). mit ber vermuteten £efung gewinnen wir bie llnfangs» 
bud)ßaben bed Wortes (Dtbal «Dbal). hinter bem britten winkligen 3eid)en ein I 
311 vermuten, liegt nabe; bie Pforrn würbe nid)t bagegen fpred)en, ba and) bie 
1 (lagw)Xune einen Wintel barßellt. ï\is Reißen bed Âaut3eid)ens a braucht nid)t 
311 befremben. 2lbgetür3te @>d)reibweifen ftnb eine im Xunenfd)rifttum nid)t gerabe 
fettene £rfd)cinung, befonbers in ben fallen, wo es ftd) um geläufige Wortformen 
hanbelte. 3. 23. bat bad magifd) verwenbete Wort laukaR = ,,£aud)" auf norbi 
fd)en 23raFteaten oft Vereinfachungen in ber Wiebergabe erfahren; bisweilen be 
gnügte man ftd) mit 1R, b. h. mit Anfangs*  unb tEnblaut, um auf bad Wort hintw 
weifen. SDasfelbe gilt von odal (Traufe, 23eiträge 311г Xunenforfdnmg П, )934z 

? ff.), éo ftebt man auf einem 23ratteaten unterhalb bed gebogenen l\nics 
eines Üianned bie 23inberune ol, bie wohl nid)td anbered aid bie 2lbfür3ung von 
odal bebeuten bürfte C2lbb. 4)4)»

Wad aber follen bie 23ilber linfd von ber foeben behanbelten 3eid)engruppe 
bcfagein 23e3üglid) bed ^ünfecfd barf man vielleid)t bie Vermutung äußern, baß 
ed ftd) um bie allerbingd etwas ungefchictt ausgefallene Wiebergabe ber (Siebe! 
front eines Kaufes banbelt. Vìad) ber 2lnfd)auung bes vorgefd)id)tlid)en HTenfd)en 
ift bie 2(fd)enurne bas ^aus bes ^abingefd)iebenen. Шап bat alfo vielleicht burd) 
bas ^aus3eid)en biefer Vorstellung ftnnfäUigen 2lusbruct geben wollen. $)ази 
würbe bas bin3ugcfügte Wort: ФЬаІ — „ererbter 23eftÌ3//, „Heimat'' gut paßen.



Rud) ber über bcm v^aue befinblid)c Rreie, gebeutet als ^ofbe3ÌrF, bürfte ftd) in 
biefe Y>orßeIIungegruppe trefflid) einfügen laßen.

^dßießlid) mad)t aud) bae linFe erfdjeinenbe £eiter$eid)en ben (EinbrucE, ale 
ob biet nid)t ein reiner 3icrrat, fonbern ein 23ilb mit befonberem Sinninhalt 
vorläge. (Ее erinnert feiner äußeren Jform nad) an bie germanifd)e Н-фадеЬ) 
Rune, mie fte auf bem tvanbalifd)en (Befaß von VÜeebromitj (Sdßeften) aue bem 
3. 2iabrbunbert mehrfad) auftritt (Rraufe, Wae man in Runen rit^te, 393$, 
Taf. IH Rbb. 4; über biefe 3nM)vift bat Rraufe Rltfdßeften, 23b. VI, 3936, 

2 39 ff*  aueführlid) gehanbelt).

5) Hadi <1 a 23 a и in e , Urgefd)id)te ber (Dßgermanen, 3934, 23ilb 49m
°) „A>pcid)crz/4lrnen fold)cr Rrt ßnb bcFanntìid) aue bem ber Фапзідег ^öbc benach

barten Rreife Xtaucnburg bei Oblimig unb XPoebtFe gefunben morben (vgl. 23 e h n, 
t^aueurnen, Taf. )2).

7) Vlad) (£ a 23 a и m e, (Beftditeurnen unb ^aueurnen (Rrdiiv für Rntf)ropologie 
VI. 23b. XXIII, i^eft ), 2lbb. 27 ff.).

K) <Ee laßen ftd) bie red)tecFigcn 23ilber auf ben oßgerinanifcßen (Befid)teurncn m. (E. 
nur ale Rnbeutungen von Türen erFlärcn. Rußer biefem <^auetcil Fomincn auf ben be- 
fagten Urnen nod) mandie anbere vor, beren VTad)iveis einer fpäteren 2lrbeit Vorbehalten 
bleiben muß.

°) Vlad) da 23a urne, <Beßd)teurnen, A>. 32, Rbb. )6B 2.
10j n. da 23aume a. a. <?. Ą. 37, Rbb. 27D; Rbb. 27E; Taf. IV D.

3u ber hier vorgetragenen (ErFlärung bee vfiinfecFee ale ЗеісЬпипд einee 
^aufee feien nod) einige Furie ^inmeife auf äbnlidie 23ilber ale Stütze gegeben. 
Ruf einem Spinnmirtel ber Spät«=£atene3eit von Sdionmarling, Rr. 5)апзідег 
v^ohe, befinbet ftd) eine Ritzung, hinter ber man Faum etmae anberee ale ein 
s^aue vermuten Fann (Rbb. $r)5). (Ее fdieint fogar ein auf Furien Pfoßen rubenber 
Speicher voriuliegen; ber Fleine untere thittelßrid) bürfte menigßene barauf 
hinbeuten6).

(Eine t^auebarßellung fdieint mir ferner auf einer (Peftd)teurne von ^anbeef, 
Rr. Sd)lod)au, voriuliegen (Rbb. 6)7 *). möchte in ber 3eid)iiung auf bem 
23aud) bee (befäßee ein (Bicbelbad) mit Pfeiler fehen; bie ^auemanb iß nur redite 
angebeutet. SDie barunter befinblid)e Riçung bat fd)on da Saume а. а. O. ale 
„türäl)nlid)ee 3eid)enz/ angefprod)cns).

(Eine abgcFüritc ^auebarßellung, nur an gebeutet burd) ben (Piebel, mödite id) 
ferner in bem T^reiecFbilbe einer (Beftcbteurne von ^friebenau, Rr. Xlcußabt 
(Pommcrellen) erFcnneu (Rbb. t)9)»

Sdßießlid) barf man mohl aud) bie rätfelbaften 23ilber von frübgermanifdien 
(Pcßd)teurnen heraniiehen, mie fte Rbb. 8—jo iur Rnfd)auung bringen10).

Tue angeführten 23eifpiele für 3eid)nerifche ^äuebarßeHungen im vor*  
gcfd)id)tlid)en o^beutfd)en Raume fdieinen mir eine gute Qtüi;e für bie oben aue» 
gefprod)cne ^Deutung bee ^ünfecFe аЬзидеЬеп.

(Dffenftd)tlid) liegt hier ein (Einfluß vor, ber vom germanifdien Wcidifel 
gebiet auegegangen iß. verbanFen aud) bie Runeu3cid)en auf ben altpreußi 
fdien (brabgefäßen ihr T)afein. î)urd) bie 23obenfunbe iß bie Tatfad)e ale geßd)ert 
3U betrad)ten, baß feit bem erßen ^^hrbunbert nad) ber 3eitenroenbe bie 311г 
Paßarge unb unteren 2llle germanifd)e (Boten ßebelten, mit benen bie Ritpreußen 
(Reßen) Fulturell in engßer ^езіеЬипд ßanben. T>a Fann ее nid)t vernnrnberlidi 
erfd)einen, baß neben anberen Ruiturgütern, befonbere ßofflid)er Rrt, aud) bie 
^d)rift ber (Permanen hier unb ba übernommen unb für beßimmte 3tvecFc in Rn 
ivenbung gebracht mürbe.



li. Sunbberid)te.

Пеие Sobenfunbe.
). Januar bis 3). Шаг) )93$\

Srefó ItoenÇtdtL
pi augi g. 2). ). v^auptlctyrer 3adbcja melbete über Pfleger Hehrer Fromm frübeifen)eit» 

Iid)cs ^lacfygräberfelb auf bem KuFibcrg.

Ärete Bartenftein.
25a r ten ft ein. зо. 5. Pfleger Hehrer 25ad)or melbetc Sd)äbclfnod)cnfunbc ber jrran*  

)ofen)cit aus ber Sd)ulftraße.
Sei dl eiben. 6. 3. 2(mtlid)c Flurbegehung.
Ür r b m a n n s h о f. 9. 2. Pfleger Hehrer Sad)or mclbct fünfe Steinäptc, bie 3924 aus beni 

2llle*FIußbett  geborgen würben.
S cf) 0 n w a I b e. )?. 3. Pfleger Hehrer 25ad)or melbetc ein von Hehrer lîîattbac in Sd)on» 

tvalbe gefunbenes Feucrfteinbcil. ?m 25eftg bcs ^eimatmufeume 25artenftcin.
Sort la cf. >*.  ). Onfpeftor Kraaft überfartbte Feucrfteinbcil. 34. ). Stub.^Xat 

Tr. <5runert in Onfterburg melbete völferwanberungs)eitliche F'unbc.

Stets Braunsberg.
(ßlanben. 3). 3. Pfleger Hehrer FranF melbete )n>ei natürliche Stcinpacfungcn mit um*  

hcrliegenben Knodycn unb Koblcftücfchcn.
Pa ria cf. )2. 2. Pfleger Hehrer Fr^nF legte Funbftcllc eines Feucrftcinbciles feft.

Stets E)arfel)men.
К l. • p e 11 e b a u c n. 20. 1. Pfleger XcFtor Kraufc melbcte Feucrfteinbcil.

Äreie 5^d)ł)au^n.
Sfritteli. 3). b 2lmtlid)c 25eftchtigung )wcicr Hügelgräber im æfritter Walbc.
Staats forft Feigen, Förfterei SDammtvalbe. 3). ). 2lmtlid)c Feftftellung von )ivolf 

Hügelgräbern.
(baltgarben. 39. 3. 2(mtlid)c FcWe^un(t c^nc^ fpätheibnifdicn ^icblung.
(? r. * Ш i f d) e n . Portverf perfuifen. 3). ). Xmtlidic Farbegebung.
К iau t cn. 2. 2. Kantor lîlifd)fe in Haptau legte Funbftelle feft.
K i a u t r i e n e n. 3.3. Herr Henife melbetc Hügelgräber.
К l. ♦ 3D i r f d) V c i in. )2. 3. Btcllvertrctcnbcr Surgermeifter Hîarquarbt legte Funbftelle 

eines Hügelgrabes feft.
К u m ebnen. 39. 3. 2lmtlid)c Feftftellung zweier Hügelgräber.
IHalbai ten, "Oorwerf Ticbtfen. 3). ). 2lmtIid)C Feftftellung eines Hügelgrabes.
Ш a r i e n b 0 f. 19. 3. 2lmtlid)c Flurbegehung.
VT c u f u h r c n. 6. 3. Herr portmann in IHobitten übcrbrad)tc Xrmbruftfibcl bcs 6. bis

7. Oahrb-
@d)lafalfcn. 4. 1. 6—7.3. Herr Kantclberg melbetc Urncnfunbe. 2lmtlid)e (Brabung 

ergab (hräbcrfelb bcs 3. unb 4. Oabrh.
Wag um. 2). ). Herr 2lffcftor X^oß überbraeffte @d)ncibe einer Qteinapt.

Äreie (Verbauen.
25 г о I о ft. 8. 2. Hehrer Xlhtcnb in ХХМіа überfanbte ein von Arbeiter Sfupp gefunbenes 

Steinbeil.
W о 11 a. 8. 2. Hehrer Wncnb melbete Steinbeil.



Äreis (Sumbinnen»
K I. » W i f ri) t c <f c n. 27. 3. Stub.^Kat T)r. ^Brunert in Dngcrburg mclbete Steinbeil.

Ureis ^eiligenbeiL
o h t n tv a l b c. )).). )4. ). 25ürgcrmci(tcr Sobfc mclbete über Pfleger Mehrer (25utt$eit 

Urnenfunbe. 2lmtlid)c Unterfuchung ergab (Dfcnfad)cln bcs )6. bis )S. Dahrh.
Iiri)c Flurbegehung. Stcinpflager ûnb Scherben.

Äreis ^eiteberg.
Hogbcrg. 2). з. ^err 2lffcffor ^ippel in (Buttgabt überbrachte eine von Sauer (Brog 

gefunbenc Sri)langenfopfba(fc foivic eine Stcinapt.

Äreie 3nfterburg.
S p r i n b t. )4. ). Pfleger Stub.₽Xat ï?r. (Bruncrt mclbete Steinbeil im Sefig bet 

Kltcrstumsgefcllfchaft "Dngerburg.

Äreie 3o^annieburg.
25 0 g u m i 11 c n. 30. 3. 2(mtliri)e Flurbegehung gellte (Bräberfelb bcs 3. bis 6. *3aV)rt)»  

n. in ber Habe bcs Kirchhofes"feg.
К a 11 e n 3 i n n c n. 22, 2. Mehrer Liebmann fanbte über Pfleger Mehrer (Bronau»Sd)iag 

3tvei FeucVftcinbcile unb Sri)neibenenbe einer Stcinapt ein. 30. 3. 2lmtlid)c Fbir*  
begehung.

К u m i I s f 0. 30. 3. 2(mtlid)c Unterfuchung gellte (Bräberfelb unb vier Hügelgräber ö(b 
lieh bcs (Brunbgücfs „Шаісізід" fotvic fpäthcibnifd)c Sichtungen auf bem Felbe unb 
biri)t am (Brunbgütf bes Sichlers Uîatcitig feg. 2lmtlid)c Unterfuchung eines von 
Kantor Wiclgog gemclbctcn Stcinhügclgrabcs.

2^reto Äontgeberg.
21 tv eiben. 9. )♦ (Ein Schüler überbrachte nagelartiges iEifenbrud)güct.
25ulittcn*25labau.  30. 3. 2lmtlichc Flurbegehung ergab einen IHahlgein auf bem 

Hofe bes Sieblcrs Stocfmann fotvic früher 3cr(törte Stcinfegungcn mit Scherben 
unb 25ranbcrbc.

Æraugcnhof. )<.—j6. j. T)cr l?aufmännifri)c Lehrling minuti? in Königsberg mclbete 
Urnenfunbe in her Kiesgrube. 2(mtlid)c (Brabung ergab Urhcngraber bcs 
3. 3«brb- n. Cbr.

(Baut fau. )3. 2. Pfleger Mehrer (Brigat überbrachte eine vom Schüler ‘Emalb 
gefunbenc Scrn(tcinpcrlc foivic eine burri) ben Kutfri)cr ærn(t Kabcmari)cr gefunbenc 
fcbtvcre 2lrbeitsart.

(B r. » (D 11 e n 1? ft c n. 26.—27. )2. Hcrr Xchagcl mclbete Stcinpacfungen in her Kies^ 
grübe. Slmtlichc Unterfuchung ergab (Bräbcr ber Y>ölFcrivanbcrungs3eit.

^egitten. к. )2. Pfleger Mehrer (Brigat in (Bamfau mclbete bron3cncs Tüllenbeil ber 
jüngeren Sron3C3cit.

£0 bitt en. 3). ). Herr StocpFc in Königsberg überbrachte Ьгопзспс XollenFappenfibel, 
Trcnfcnringc unb Ketten, VTafcnfrf)icncn unb Stirnfri)inu(f eines Pferbes aus bem 
2. 2fabrb* £hr- (2lbb.).

m 0 b i 11 e n. 4. 3. Sürgermciger mclbete Stcinpacfung auf bem (Brunbftücf bes Seglers 
КгеизЬегдег. 2lmtliri)c Unterfuchung ergab fpätbeibnifchen Herb mit Kbfallgrube.

Heuhaufen. 24. 3. 3). 3. Ziehrer Heue in Tropittcn mclbete Surgivallanlage. 2lmt*  
Iiri)e Unterfuchung ergab Wälle unb Staubämmc neueren filters.

Äreie Labieni»
(B r. • S ä r tv a l b e. j. 3. Mehrer peterfon fanhte boppelfd)neibige Streitaxt ein. Dm 

Scfitj bes Heimatmufcums Fabian.
Robert sho f. )6. ). Supcrintcnbent TvsFocil melbetc зіѵеі Sd)lcif(łcinc vom nari)*  

d)riglid)cn (Bräberfelb im ScfiQ bes Hehnatmufcums Xlabiau.
Per mauern. )>*.).  Mehrer (Brünberg mclbete Steinbeil.

Äreiö Ävct.
Steinberg. 6. 2. Mehrer KinsH in Ocglinncn, Kreis Oohnnisburg, mclbete Steinapt.



Äreiö Heidenburg.
Ш a I f d) ö it> c n. )). 2. Kehrer Keiß melbete bie Raffte eines Steinhammers, Scherben 

unb Knochen.
Äreis Hiederung.

Staatsforft Wilhelm sbrud), Xevierforßerei TinFleningFen. 27. 2. Pfleger 
KemFe in (Prünbann melbete eine vom Schüler llbomeit gefunbene Steinart.

t a a t 6 f 0 r ß TatvellningFen. 27. 3. Stub.»Xat î)r. (Prunert in Pnßerburg 
melbete Steinayt.

Äreie (Dfterobe.
Su d)ivfl I b c. 20. 2. t^err Prof. Tr. Ka23aume in Тащід überfanbte 25rud)ftüdz eines 

F'lintbolchcs.
Kur Fen. )8. 2. 23ürgermeißer Walia melbete Knochcnfunbe in ber Kiesgrube.

Äreiö pillfaUen.
23ubßuhnen. )$\ 3. Pfleger Wad)tmei(ter piic^umeit melbete alte 3'unbe von Ton» 

gcfäßfd)erben unter bem Шоог.
□ ob 3 ul) neu. к. 3. Pfleger Wad)tmeißer piictinveit melbete beim Kanalbau ge 

funbenes unb verlorengegangenes Tongefäß.
К lohn en. И- 3. Pfleger Wachtmeister piic3umeit melbete ^unb einer TorfbrücFe burd) 

ben 23auern Xamminger in 23ärenfang.
S d) i r tv i n b t. 2). 2. XeFtor SdpnibtFe melbete alten, verlorcngegangenen Funt> einer 

Harpune aus ^irfchgeiveih unb fanbte eine von v^errn ^oppe gefunbene boppel 
fd)neibige Streitayt ein.

Äretö Pr.#i£ylau.
23 e i s I e i b e n. )6. ). Pfleger Kehrer KemFe melbete Steinbeil im 23ерц bes ^eimat» 

mufeums in pr.»‘Evlau.
ï) i 11 d) e n b 0 f c n. 3. ) llmtliche Flurbegehung burch Pfleger Kehrer KemFe gellte 

Utablftein feg.
^ohnnnisburg. )6. ). Pfleger Kehrer KemFe melbete Fcucrgeinbeil im 23 eß 13 bes 

^eimatmufeums in pr.»^vlau.
Knaulen. 16. ). Pfleger Kehrer KemFe melbete ^teinart im 23eftt3 bes ^eimatmufeums 

in pr.^fylau.
Umgegenb von pr»/^rlau. )6. ь Pfleger Kehrer KemFe melbete Feucrfteinmeißel 

im 23efit3 bes ^eimatmufeums in Pr.»‘frlau.
©pittehtien. 6. ). Kehrer 23ad)or in 23artenßein (teilte Kage eines <5ügelgräberfelbes 

feft. (Vteuerbings gehört Qpittehnen 3um Krs. 23artenftein.)

Äreiö V>r.»<boUanb.
21 m e cF e n. )$*.).  Krrbbofbauer Tbdltvi^er fanbte neu3eitlid)e 23auernFcramiF ein.
23reunfen. iç. 3. Schulleiter (Prune fanbte orbens3citlid)e Scherben aus bem Sd)ub 

garten ein.
23 r a u n s b о r f. 4. ). XeFtor a. 3orn in Тгапз lieferte ßeinerne Fl^^bacfe ein.
Sd)önaid). )2. ). 3.2. Kehrer ^erholb in Komp melbete gotifd)e Sieblung. 23auer 

ЗапЬег I fanbte Scherben eines gotifeben l^orratsgefäßes von bortber ein.

Äreie Ttaftenburg.
P ü 13. 29.—30. ). Kehrer KensFi melbete Funbc. 2lmtliche Untersuchung ergab Faifer3eit 

lid)es (Präberfelb unb (teilte Pfahlbau unb (Einbaum in einem Шоог fe(t. Kehrer 
KensFi melbete frühere SFelettfunbe SW. ber ITTühle unb überreichte Steinayt.

Saus gor Fen. 8. ). Kehrer VTienhufer fanbte bie in ^eft 3 gemclbeten зп>еі Steinbeil 
bruchfhicfe, Feucrftcinmcißcl un^ Ьгопзспе Tüllenbeil ein.

Breie Bogel.
W 0 r p I а cF. 27. 3. Siebler Sd)legel fanbte Pferbegefd)irr unb F^el mit fpatenförmiger 

Fußfeheibe aus bem beFannten (Präberfelb ber Y>ölFermanberungs3eit ein.

Breie ©talluponen.
2111 > K a 11 e n a u. 24. 3. *5err  lUicfcleit überfanbte Steinbeil.



Pferbc^aumseuct aus Hobittcn, Kr. Königsberg.

^op fen brud). 2). ). (ЬспЬ.ЛѴафПпсфсг Klein in Oobficn überfanbte burd) Pfleger 
Atub.TürcFtor Фг. Aehnisborf Ateinbcil.

£ufofcf)en. j2. 2. Hehrer IHarFs in AcfyöFfiupöncn überfanbte gebänbertes 3'cucr 
ficinbcil.

Äreiö ölfit -2fagnit.
Pobfiubncn. 22. 2. (Dbcrbürgcrmeificr in Tilftt melbetc Ateinbeil vom 2lcfcr bes 

dauern ^unbricfcr im 23cfig bcs «^cimatmufcums in Tilfit.
C i I f i t. 23 — 3). 3. 2hntlid)C (Grabung auf bcm Faifer^citlicbcn (Präberfclb in Aplittcr.

Stets Orenburg.
Särcngrunb. 3). ). Афафйпефег Xcinus fanbte über Pfleger Hefircr AtcrFau 

XöbrenFnocben, ФстеіЬе unb bearbeitete t^ornbacFc ein.
Oriental ((Dlfd)öwcn). 3J. 3. Hehrer Kcrrut überfanbte burd) Pfleger Hehrer AtcrFau 

Л'ІафЬсіІ.
К r u p i n n c n. 28. 2. Pfleger Hehrer AtcrFau fanbte Ateinaptbrucbfimfc fotvic vom 

Ad)ad)tmcificr Vìieb.uvegFi in einem alten Brunnen gefunbene АфегЬеп unb (Dfem 
FaфeIn ein unb melbetc 2luffinbung eines апіфсіпспЬ neueren (Öerippes.

Äreis Welfiau.
К u F 0 r i f ф F e n. 4. ). t^err Wohlgemut in Tilfit melbetc Atcinfegung. ЗітНіфс Unter- 

Іифипд am S. ). ergab gcologifd)c 23ilbung.
P с I F e n i n g F c n. j6. 2. Hcfircr Ixannappcl legte genaue vVunbfielIc fefi.
petersborf. 2$. ). Hcbrcr АфгоЬсг legte Sunbfiellc fefi.
t ap iau. 4. 2. Xcgifirator Camerati melbetc ѵогдс(фігі)ГІіфс x^unbc. 2(пИІіфс ФгаЬипд 

ат f. unb o. 2. ergab fpäthcibnijd)c Körpergräber.



111. 2lu6 ber XVcrEftütte ber ѵогдеіфіфНіфеп $ог(фипд.

Юег ГГайопаЦозіаІіетие unb bie Wiffenfcfyaft 
ber Vorgefertigte.

„21иф ungere 5orfd)er müßen jenen unerfd)ütterlid)en Uîut unb jene große 
Unabhängigkeit beò (Geißed aufbringen, bie notwenbig ftnb, um ftd) alò (Einheit mit 
jenen 311 empfinben, bie alò kopernikanifd)e (EntbecEer bie vielen 23außeine legten 
für ein neued Weltbilb . • “

„(Europa bat bie Welt umfegelt unb bad XVeltall burd)forfd)t. (Ed bat auf 
biefer Keife viel ©egen erfahren, viel Hrembed in ftd) auf genommen unb ßel)t nun 
mit vollem 25cnnißtfein unb in voUßem lErtvacfyen feinen eigenen Ursprüngen 
gegenüber. Vlad) ber großen Keife erkennt and) bad beutfd)e Volk ftd) in biefen Ur*  
Sprüngen ivieber unb bejaht nad) jahrtaufenblangem ©udien, baò ja bod) aud) eine 
ungeheure 23ereid)erung barßellt, wieber ftd) felbß in voller H'eßigkeit, mit vollem 
Uîut unb in voller Unbefangenheit anberen Äebendgeßalten gegenüber.

^eute b<xt 3Deutfd)lanb heimgefunben, unb ed hofft, baß aud) bie anberen Völker 
(Europas in ähnlid)er Weife 311 ftd) heintfinben werben. SDann wirb biefed gant 
große ©dßckfal einmal alò gemeinfam empfunben werben können, ohne jene flad)e 
Sentimentalität, in ber ftd) bie ^ournalißik beò )8. ^brhunbertd erging, ohne 
jene verräterifd)en 3üge, mit benen baò ©cbreibertum krank geworbener Weltßäbte 
(Europa mit Kodmopolitidmud verwed)fclte. 3Die Vor*  unb Hrühgefd)id)te trat nid)t 
nur ergäntenb ber (Gefd)id)tdforfd)ung 311г ©eite, fonbern fie t)at, unb baò iß ihr 
größtes Verbicnß, biefer vielfad) nod) taßenben (Gefd)id)tdforfd)ung, bie über alle 
literarifchen ^Dokumente emporragenben Urkunben ber (Erbe gefd)enkt. î)eôgleid)en 
iß bie (Erforfd)ung ber grauen Vorteit (Europas tugleid) eine junge, lebenfpenbenbe 
Wißenfd)aft, unb alle UTühe peinlid)ßer (Genauigkeit wirb belohnt burd) bie (Ein*  
führung biefer Krbeit in baò Weben einer großen Wiebergeburt/'

CKlfreb Kofenberg auf ber 23remer Tagung beò Keicbsbunbes für beutfd)e Vor*  
gefd)id)te Vgl. Klfreb Kofenberg, (Geßaltung ber ^Ьсе, Uìund)en 3036, 

397—399»)
„Unbeutfd) iß baò genialifd)e ^erumßolpern, ^erumwirtfd)aften unb gerinn» 

beuteln in bem weiten VTeuIanb, baò ber 2Utertumòforfd)ung erfd)loßen iß burd) 
fleißige ©teiger unb (Dberßeiger ber ehrlichen, 3ünftigen Wiffenfd)aften.//

(Prof, ^anò <^al)ne [(Grünber ber danbedanßalt für Volkheitkunbe in ^alle], 
^artgruß an bie llltertumòentratfeler auf eigene Hauß, in: T)er (ЕгзіеЬег im 25raun*  
hemb 23b. )934.)

,,Xìid)t eine falfd)e, konjunkturbebingte „Popularifierung" ber Wiffenfd)aft iß 
unfer 3iel. Wohl über ßellen wir unfere gante 2lrbeit unter ben (Glauben, baß bie 
wißenfd)aftlid)e 5orfd)iing Waffenbienß an ber gefamten VTation 311 leißen bat/'

(llufruf beò Präfibenten beò Keicbdinßitutd für <Gefd)id)te beò neuen T^eutfd)*  
lanbò, Prof. Walter Hrank, nad) „preußifdie 3ettung" vom )). 4» 36.)

„3Die Hcfîc^rt einer alitu engen 5ad)lid)keit unb 3ünftigkeit ftnb terbrod)en. 
Tiber bie Kegeln, bie ewigen Kegeln beò Könnend, bed Wißend unb bed llrbeitene 



ßnb bamit nid)t aufgehoben. X4id)t barum iß ber Dunkel ber reinen Xäfon von ben 
tkreignißen ge3üd)tigt worben, baß ßd) nun auf feinen Trümmern ein Sklaven*  
aufßanb bes von Denken unb Wißen, von £rnß unb Tiefe unbefd)werten 
geßnnungstüdßigen Ignoranten*  unb v^albwißertums erhebe. tìicbt barum hat bie 
alte Wißenfd)aft ihre Volks*  unb lebensferne büßen müßen, baß jeçt etwa irgend
einem popularitätsbebürfnis bas ausgeliefert werbe, was mit bie töröße unb ben 
Weltruhm unferes Volkes gefd)affen hat: bie große <Prünblid)keit unb (Gewißen*  
haftigkeit ber vVorfd)ung, bie große Freiheit unb kül>nheit ber perfönlid)en 
Schöpfung. Wer bas wollte, täte nid)t ben Dienß bes Dritten Xeid)es. ær täte 
ben Dienß feiner ^einbe, jener mächtigen unb lißigen ^einbe, bie jeben Xiß yvifcfyen 
bem politifd)cn Willen unferes Volkes unb feiner geißigen Sei)nfud)t fd)neH er*  
kennen unb ihre keile in ibn treiben würben/'

(Prof. Walter ^rank, kämpfenbe Wißenfd?aft, Jamburg зоз$, S. 29.)
„keineswegs aber forbern wir vom (Belehrten, baß er Säfce in feiner Wißen*  

fdjaft unbewiefen unb wiber fein fad)Iid)es Wißen annehmen ober gar ßänbig 
bemüht fein folle, alle lErgebniße feiner Wißenfdjaft ßets „311 aktueller 23ebeutung" 
ober fogenannten „nationalfo3ialißifd)en 2lnßd)ten" tyeraudyifrifteren/'

(Preßebienß ber beutfd)cn Stubentenfd)aft vom 33. )). $?♦)
„keine (Befd)id)tsbarßellung wirb auf bie Dauer ben feßen 23oben quellen*  

mäßiger xforfcf)ung unb ben unverrückbaren Xid)tpunkt rücfßdßslofen Wahrheits*  
fuebens, mag es and) 311 wiberwärtigen Ikrgebniffen im еіпзеіпеп führen, verlaßen 
bürfen, foil ße nid)t haltlos werben unb in ßd) felbß 3ufammenbred)en."

(„Schule im neuen Staat", Uîonatsfd)rift für nationalfo3ialißifd)e £r3iehung 
unb Unterrid)tsfragen, Jahrgang 393^13$ ^eft 33Ù

Die ѵогде(фіфШфе Steinfäge.
Von W. H a Saume, Dan$ig.

3n vielen Miufeen ßeht man ШоЬеІІе von vorgefd)id)tlid)en 23ol)rmafd)inen, 
mit benen Sd)aftlöd)er in bie Steinhämmer gebohrt würben; Steinfäge*  
Uîafd)inen ßnb jebod) viel feltener in ben Sammlungen ausgeßellt, unb über*  
bies ßnb biefe VTad)bilbungen faß burchweg praktifd) unbrauchbar. Das ßellte ßd) 
nämlid) heraus, als wir im Т'апзідег Hîufeum eine fold?e Hiafdßne nad) ben 2(n*  
gaben im Sd)rifttum herßellten. T)ie allgemein üblid)e Einnahme iß bisher b i e 
gewefen, baß ber r>orgefd)id)tlid)e lîîenfd) 311m 3erfägen Qerfdjneiben) von ^els*  
geßeinen (töneis, (Granit, Tnorit u. a.) eine Steinklinge benutzt habe, währenb 
tatfäd)lid) eine foldje n i d) t verwenbet worben iß; benn erßens fehen bie mit ber 
Steinklinge er$eugten Schnitte im Cßeßein дапз anbers aus als bie an ßein^eit*  
lidjen ^unbßücfen ßd)tbaren Sägefläd)en, unb 3weitens 3eigt ber Y>erfud), baß eine 
als Steinfäge benutzte klinge aus ^euerßein burd) ^Ibnu^ung fehr fd)neH ßumpf 
wirb unb man bamit überhaupt nid)t red)t arbeiten kann.

æine vorgefd)id)tlid)e Steinfäge iß nirgenbs gefunben worben; Fein Wunber, 
ba ße nur aus ^оіз beßanb. Erhalten geblieben ßnb aber 3ahlreid)c Steinhämmer 
unb Streitäxte, bie Sägeflächen aufweifen (23eifpiel: 25ilb 3 u. 2). ^in 
дапз befonbers bemerkenswertes Stück iß ein Werkßück aus T*iorit  (^ilb 2a 
unb b), bas nid)t weniger als brei Sägeflädien 3eigt. ffs läßt beutlid) erkennen, 
wie man bie Säge anwanbte: ber Sdjnitt würbe 3—2 3^ntimeter tief geführt, was



Kbb. ) 
Stcinhammer, im erßen 

Gohrlod) 3erbrod)en. 
Ked)ts eine Sägefläche. 
‘E twa 2/6 n. (hr. ШйЬИ)°Ь 
Kr. Konitj (PommcrcUcn). 

tîîuf. f. Vtaturh u. 
Gorgefd). in Gängig.

?(bb. 2. Gearbeitetes Stud: Giorit ans TRreffau, *Kr.  (Brauben).
a) mit Sâgcfchnitt unb Sägefläche; b) basfelbe Stücf von ber Seite gefe^en, mit ber 
brittcn Sägefpur. — UTuf. f. VïaturF. u. Gorgefd). in Gängig, ‘Etira /2 nat. <br.

genügte, nm nun bic entßehenben Hälften burd) einen kräftigen Sd)lag voncin 
anber 311 trennen. Vïnr fo erFlärt ftd), baß unterhalb bes Sagefd)nittes eine Grud) 
fldd)e vorhanben iß (bei ben fertig gearbeiteten Steinhämmern iß fie burd) 
Schleifen geglättet worben). (Ein „3ut>auen" bes Stüdes, b. b. eine Gcarbeitung 
nur burd) Sdßag Fam beswegen nicht in ^rage, weil ^elsgeßeine nid)t fpalten, 
wie 3. G. ^euerßein Qÿlint), vielmehr beim Gehauen дапз unregelmäßig fpringen, 
fo baß es nur feiten gelingt, burd) Knroenbung von ^ammerfd)lägen eine beßimmte, 
Pforrn 311 егзіеіеп.

Gaß bie Sägefd)nitte mit einem p e n b e I ä h n ! i d) e n (Berät ausgeführt 
worben ftnb, iß richtig ernannt worben. (Es war alfo aud) richtig, bei ber Gar 
ßellung einen Kalmen ober ein (Beßell aus ^оіз зи verwenben, weld)es bem (Beßell 
ber //Gohrmafd)ine// ähnlid) gewefen iß. (Ein Stüif 2lßbol3 wirb mit Sd)nüren 
(ober Kiemen) an bem einen (Enbe in einer llßgabel bcfeßigt (Gilb 3). Gas anbere 
burd) einen aufgebunbenen Stein befd)werte freie (Enbe wirb getragen burd) bas 
aus einem Xunbboh C2lß) beßehenbe penbel, bas unten bie Scf)neibe (Säge) tragt. 
3ur „Rührung" bienen 3wei 3wifd)en ber Kßgabel unb bem penbel nebeneinanber 
aufgeßellte Stäuber (wir haben baxu einen gefpaltenen Stamm benutzt, beßen 
Hälften burd) eine Schnur ober Kiemen 3ufammengehaltcn werben). Gen penbel 
ßab Fann man einfad) mittels einer Schnur (ober eines Kiemens) befeßigen, bie 
burd) ein £od) дезодеп werben. Ga er bei fold)cr Gefeßigung aber leicht feitlich



2lbb. з. śSteinfage, 
YUieberbcriìellung im Uîufeum für VïaturFunbe unb X>orgefd)id)te in îtanug. ^óbc 70 cm» 

Vuid) „Umfctyau" )9?4, ^cft 4.

7lbb. 4. Unteres penbelflütf ber Atcinfagc 2lbb. 3 mit 
beni Sägeblatt ans ^оіз unb ber von biciem erzeugten 
Xinne im (Bewein. Xedjts unten bcrabgefallener ^anb.

Vtod) „Umfcfyau" J934, 4.

2lbb. Фад Ьоі.зсгпе ^äge 
blatt,, im penbelfd)aft be 
fertigt. -/5 nat. (Br. Vlacb 

.Jhnfcbau" 3934, <5>. 4.



ausweid)t (//fdftägt"), fo l?aben wir сіи längliches viereckiges Hod) von oben in 
ben (Buerbaum gefd)nitten unb einen ^olspflock burd)gefteckt, an bem ber penbeb 
(łab bangt. Solche ted)nifd)en (Einselheiten können wir unferen ftein seitlichen Por*  
fahren burcfyaus sutrauen, unb wir haben, um ben beweis bafür 311 erbringen, 
unfere Steinfäge im lausiger Wufeum nur mit fteinseitlid)en Werkzeugen (Jener*  
fteinbeil unb Jeuerfteinmeffer) bergeftellt.

*) Pgl. (B. Kuge, Xed)tsfprad)e unb Polfshmbe, (Bciftige Arbeit vom 20. Wat )936 
(VTr. jo), S. 4*

Vhin bie i£auptfad)e: bas Sägeblatt. Wir verfudften es erft mit einem 
unten in bas penbel eingefeçten Stück Jeuerftein, bas klingenartig geftaltet war. 
Фег (Erfolg war kläglid). 2(ud) wenn fdjarfer Sanb auf bas (Befteinsftück gelegt 
würbe, ging es nur langfam voran, unb bie Klinge uniste ftd) feljr fdjncH ab. ^ann 
kam ber Wufeumsreftaurator Kutfchfowsfi auf ben (Bebanken, ein beilähnlid)es 
^olsftück aus lartem 25шЬепЬо1з 311 verfugen (23ilb 4 unb O. 3Der untergelegte 
(Buarsfanb würbe an gefeuchtet, unb bamit war bie Jrage gelöft. Wittels bes 
fdjarfen Sanbes fcbneibet ftd) bas bölserne Sägeblatt gut unb fd)nell in bas 
(Beftein ein; bas unb i^ersiehen gebt leid)t von flatten, unb bas (Ergebnis 
ift (wenn and) erft nad) einigen Stnnben) eine Kinne, bie genau ben 
fteiu3eitIid)enSägefd)nitten e n t f p r i d) t, nämlid) keilförmigen 
(Buerfcbnitt seigt unb an ben Seitenflächen bie von ben Sanbkörndjen er*  
sengten K i 11 e n aufweift. 5Das Sägeblatt nutst ftd), wenn es aus 23ud)enhol3 
bergeftellt ift, erftaunlid) wenig ab unb kann im übrigen leid)t erneuert werben.

i)er fteinseitliche Wenfd) fägte alfo nid)t Stein mit Stein, fonbern Stein mit 
т^оіз unb fdjarfem Sanb; er bebiente ftd) mithin berfelben ted)nifd)en Wittel wie 
beim Steinbohren.

2fn 3ukunft wirb von ber wieberhergefteHten Steinfägemafdftne n i d) t mehr 
gelten, was fdjon mancher (Erfinber von feiner (Erfinbung fagen mußte: „fte 
ginge wohl, Aber fte geht nid)t!"

IV. Äkine mitteilungen.

„(Etwas auf bem Kerbljoh Ь^Ьеп."
^ebenbiger Vïad)klang ausgeftorbener Sitten.

Pon W. (B a e r t e.
Piele gebräuchliche Kebensartcn, bie wir mitunter täglid) im Wunbe führen, 

ftnb in ber ureigentlichen Sebeutung völlig verblaßt unb eben nur Kebensarten. 
Will man ihren eigentlid)en Sinn ergrünben, fo muß man auf Sitten unb (Bebräucb' 
Surückgreifen, bie feit langem ausgeftorben ftnb. î)as nod) fortlebenbe Wort ift 
Sinnbilb geworben, bie sugehörige Sad)e bagegen längft tot.

tiefer Jall liegt bei ber Kebensart vor: „(Etwas auf bem Kerbhols babtn" ober 
„es wirb ihm aufs Kerbbols gefd)rieben" (b. h» unvergeffen bleiben). Um ber eigent*  
lid)en Sebeutung biefer Kebensart auf ben (Brunb 311 kommen, muß man ftd) 3itnäd)ft 
fragen, was ein Kerbbois war unb weld)er (Bebraud) ihm anhaftete*).  petite fud)t 
man r>ergeblid) nad) einem nod) lebenbig tm (Bebraud) befinblid)cn КегЬЬоІЗ, Aber 
im vorigen ^Ahrhunbert bennate шап es in abgelegenen (Begenben (Bftpreußens nod) 



bier unb ba. Ed waren bied згоеі vierkantige ^оізег, bie genau aufeinanber paßten. 
2fm Ermlanb waren Kerbhölser eigener Art im (Bebraud), nämlid) fold)c, bereu зіѵеі 
Teile nid)t aufeinanbergelegt, fonbern ineinanber gefd)oben würben. ©ie bienten 
auf bem Æanbe ßatt einer 25ud)führung $u £ol)nabred)nungen 3wifd)en Arbeitgeber 
unb Arbeitnehmer. Am Enbe einer vollen Arbeitdwod)e würbe in bie eine ©eite 
ber übereinanbergelegten ^ölser ein АпЬгеабкгеиз eingekerbt. 3eber einzelne 
Arbeitdtag würbe mit einem ©trid) be;eid)net, bie F>albe Arbeitdwoche mit einem 
fd)rägen ©trid). ©o entlaub ber Kerbßock, ber über geleistete Arbeit unb bamit 
über 3u empfangenben Яо\)п einerfeitd unb über fdjulbige Entlohnung anbererfeitd 
Audkunft gab. Tue eine Hälfte bed Kerbßocfed befanb ftd) fretd in Rauben bed £ohn*  
empfängerd, bie sweite behielt ber Kämmerer. 25ei Abrechnungen unb £ohn3ah*  
hingen würben beibe Teile aufeinanber gelegt unb bie Кефпипд abgelefen. Eine 
Täufd)ung von irgenbeiner ©eite warb burd) biefe Art ber 2\erbfrockbud)fübrung 
unmöglich gemad)t. ©old)e Kerbßöcke waren nicht allein bei ^anbarbeitern unb 
Kämmerern im (Bebraud), aud) Krugwirte fd)rieben ©d)ulben ihrer Kunben aufd 
Kerbholz, bamit fte unvergeßen blieben. Aud biefem (Bebraud) h^raud entßanben 
bie oben erwähnten Lebensarten.

Ter (Bebraud) bed Kerbholses reicht in febr alte Seiten surück. 25ereits ber 
(Brbensd)roniß peter v. Tusburg erwähnt in feiner preußifd)en Thronik 
(vollenbet )зг<) ben (Bebraud) fold)er Kerbßöcke bei ben Altpreußen, alfo ben Ur*  
bewobnern (Dßprcußens. Er fd)reibt: „©ie (bie Preußen) machten keinen Unter*  
fdtieb in ben Tagen unb keinen in Ьезид auf Wochen. Wer irgenb etwas, 3. 25. eine 
Verfammlung, auf einen bestimmten Tag verabrebet, fo merkte jeber von ihnen auf 
einem ^оізе an jeglichem Tage ein 3eid)en an", alfo genau biefelbe Übung wie in 
fpäteren Seiten. Aud) Æukas Tavib berichtet in feiner preußifd)en Ebronik von 
fold)cn Kerbßöct’en (erfte Hälfte bed 16. 3abrbunberts): „Tesgleicßen machen fte 
aud) Kerbßöcke, bie von ^efelen ^оіз (= ^afelhols) über einen (Dhmis Raufen 
(= Ameifenhcuifen) gefd)nitten unb gekerbet werben. î)icfelben ^erbftöcke geben bie 
Waibeler ober Waibelettinnen ben 25ierfd)enkern, follen großen Sulauf haben зи 
ihrem 25ierfd)ank". Ed ijł bied eine Art „АпаІодіезаиЬег", ber mit ben fo ge*  
wonnenen ^Kerbjtöcken audgeübt würbe: T^ie große АпзаЬІ ber Ameifen, über beren 
Raufen ber ©tock gefd)iiitten wurbez foHte eine ebenfo große АпзаІ)1 xxm ein*  
gekerbten 23ierfd)oppen erwirken.

Trots allgemeiner ©d)reibfertigkeit ftd) bad Ixerbhols aid Überbleibfei aud 
vorgefd)id)tlid)er Seit in (Dßpreußen — unb gerabe hier am längjten — bid ind 
20. 3ahrhunbert hinein erhalten, unb nod) heute tönt aud mancher kräftigen 
lîîannerkchle bad Aubolf 25aumbad)fd)c Verdpaar bed £iebed „Keinen Tropfen im 
25ed)cr mehr/z, ©trophe 3wei:

„2in ber ^inbe gibt ed nid)t 
Krcib’ unb Kerbhoß leiber!z/

Tad Sabewefen ber alten Preußen.
ISon W. (B a e r t e.

Währenb im 2. unb 3. 3ahrhunbert n. Ehr. in ber Khein*  unb tlîofelgegenb 
unb in ©übbeutfd)lanb, von ben Kötnern erbaut, prad)tßrotsenbe 23abeanlagen, bie 
fogenannten Thermen, entftanben, von fo gewaltigen Ausmaßen, baß ihre Kuinen 
in ber Vïeuseit aid ehemalige Kaiferpaläße angefehen werben konnten, ßanb bad 



23abemefen im (Dßeu ^eutfdilanbs, im llltpreußenlanbe, aid ber (Drben vor 
700 ‘З^Ьѵеп bad £anb 311 untermerfen begann, nod) auf äußerß einfad)er Stufe, 
^od) müßen bie 23dber bei ben 23emol)nern bed daubed eine befonbere Xolle 
gefpielt haben unb augenfällig in lErfcfyeinung getreten fein, benn ber (Drbend*  
fchriftßeller peter v. Hildburg (игО hielt ed für mert, ihrer in feiner verhaltnid*  
mäßig filmen Sittenbefdireibung, bie er bem preußenvolFe tvibmete, »Ermahnung 
311 tun. (Er fagt von ben llltpreußen, baß manche ßch ber 25äber tagtäglid) bebienen 
aud »Ehrfurcht vor ihren (Dottern, anbere 23aber gan$ unb gar verfdpnähen1)» 23ei 
erßeren hanbelt ed ftd) mohl um foldje, bie prießerlid)e ^anblungen vornehmen 
hatten. iDerfelbe Sdmiftßeller überliefert* 2), baß bei bem überfall eined preußifdy*  
fubauifchen £>orfed burd) bie beutfcfyen (Drbendritter зеЬп Wanner im 23abe getötet 
mürben, moraud 31t fdßießen iß, baß bie 23äber ber Kitpreußen ber дапзеп (De*  
meinbe offen ßanben unb nid)t »ЕіпзеІЬаЬег maren.

9 III5: aliqui omni die balneis utebantur ob reverentiam deorum suorum, aliqui 
balnea penitus detestabantur.

2) III 199: intraverunt terre Sudovie quandam villam et in crepusculo cum aliqui essent in 
balneo, alii in cena, aliqui in diversis officiis, invaserunt eos et occiderunt eos omnes. Mar
tinus autem X viros in balneo interfecit.

3) Ш. praetoriud, prcußifche Schaubühne, heraudgegeben von W. pierfon, )87).
4) a. a. (D. S. )oS.
5) a. a. (D. S. )09.
®) a. a. (D. S. )08: „Dhve 25abßuben ßehen auch apart."
7) a. a. (D. S. ))4*. Śei ben alten Litauern gab ed eine (Gottheit „S3lotra3Vd, ber

(Dott, ber bie 25efen hanbbabet, fo nod) ihre vollFommene blätter halten, bereu ße ftd) im 
25ab gebrauchen unb viel bavon halten" (Praetoriud S. 33\

Wie bie altpreußifd)en 23äberßätten befd)affen maren, barüber iß und leiber 
Feine jRunbe erhalten. Sbod) 3uverläfßg fließen bie (Duellen über bad alte 23abe*  
mefen ber Litauer, bed ben Kitpreußen benachbarten baltifd)en SchmeßernvolFed, 
fo baß baraud Schlüße auf bie 23abanlagen bed vorgefd)id)tlid)en (Dßpreußend 
ge;ogen merben bürfen. 2Sbre 23abeßuben, mie ße und 3700 von praetoriud3) 
gefdßlbert merben, maren von einfachßer Krt. „Sie ftnb einfältig genug", fo 
fcßreibt Praetoriud4), ,,bod) bidit, mit einem Y>orfd)auer pflegen gemacht 311 merben, 
in meld)em ße indgemein einen (Dfen von grauen Jfelbßeinen fei3en, ben 
ße innerhalb ber Stuben einhei^en, unb menu er glühenb iß, mit Waßer begießen 
unb fo ihre 23abeßube heit3en". Kuch ben (Dfen felber beßhreibt praetoriud and*  
führlid)5): „Sie fließen hervor große, lange unb breite ^elbßeine, bie fet3en fte 
gegeneinanber, fo baß bie (Dbertheil 3iifammenFommen, bie Untertheil voneinanber 
abßehen. Solche Steine fe^en fte nad) ber Xegge ( Xeihe) hin, aid ße ben (Dfen 
lang haben moHen. Sie mißen fte fo feß unb bid)t 31t fet3en, baß man eine große 
(Duantität Fleiner Steine barauff legen Fann, bie ftd) leid)t burd)hi$en, aber Feine 
flamme audlaßen Fönnen." Wegen ber ^euerdgefahr ßanben bie Sabeßuben 
abfeitd6).

Wie ivurbe nun ein altpreußifd)ed 23ab genommen? 5?ie obige Sdßlberung 
bed Praetoriud meiß barauf hin, baß ed ftd) nid)t um ein gemöhnlicbed Waßerbab 
gehanbeit hat, fonbern um ein 2? a m p f b a b. ^Eine befonbere *Eigentümlid)Feit  
bed habend beßanb barin, baß man 25abquaßen aud 23irFengrün 3ufanunengefegt 
gebrauchte, um bamit ben ^eib unb alle (Dlieber 311 fdßagen7 *). /z2^n ben Sabßuben 
ben Sd)meiß unb Unflat von ben nîenfd)en ab3utreiben, gebraud)en ße Wantud 
i. e. birFene (Duaßen aud Xuthen, voran aber bie 23lätter fein müßen, bamit 
fchlagen ße ben £eib unb alle (Dlieber; iß gut miber Zähmung unb (Dicht. Vlad) 



biefem Sab laufen pe hinaus ins Falte Wäger." T>aß ein Scbwiębab folcher 2lrt 
eine wohltucnbe gefunbheitsförbernbe Wirfung auf ben Stoffwed)fel ausgeübt bat, 
baß es „ben Schweiß unb Unflat von ben Uîenfdjen abzutreiben" (praetorius) 
geeignet war, bürfte Fauni bezweifelt werben, liefen gefunbhcitlid)en Vorteil, 
ber mit einem fold)en Sabe verbunden war, follen, wie überliefert wirb8), bie Kit*  
preußen ausgenu^t haben, um „bie tltübigFeit, bie fie burd) bie Krbeit ober aud) 
burd) Saufen über ben ^als gebrad)t, abzufpülen" (^artFnod))0).

H) 2b T>lugoß, Hist. Polon, lib. 2, pag. 115; titart. Kromer, Description Regni Poloniae 
lib. 3, р. 443.

®) Kites unb neues Preußen, 16S4, S. 308.
10) O. Sd)raber, XeallepiFon ber inbogermanifchen KltertumsFunbe, 3937, „ЪаЬ".

Tiefe Sabeart, wie fte ben Kitpreußen unb Litauern eigentümlich war, iß 
bei allen flawifchcn unb baltifd)en VölFern, ferner bei ben finnifdien unb norbifdien 
in Übung gewefen unb aud) heute nod) teilweife im (Bebraud)* 10). 2tn (Dftpreußen 
bebienen ftd) bes altertümlichen Schwi^babes nod) jetzt bie einß nad) biefer Provinz 
eingewanberten r u f f i f d) e n philipponen bei OcFertsborf, Kreis Sens 
bürg. vVrciluftmufeum bes Königsberger Tiergartens hat eine Sabeßubc ber 
altpreußifd) litauifd)cn Krt ihre Kufßellung erhalten. Sonß iß bie Sache heute 
verfd)wunben, nur in ber provinziellen Xebensart: „So heiß wie in einer pirt" 
(pirtis litauifd) „Sabeßube") iß ein lebenbiger VTad)FIang geblieben.

Scbmadoftern unb i£ierfud)en.
Von W. Gaerte.

(Eine in Oßpreußen vielfad) nod) heute geübte Sitte 311 (Dßern iß bas fo*  
genannte Sd)macFoßern. (Bewohnlid) pnb es Kinber, bie biefen Sraud) pflegen, 
aber aud) unter erwad)fencn Surfdien unb Htäbd)en bes Raubes lebt bas SdimacF 
oßern nod) fort. Tie Sitte beßeht barin, am Oßermontag ober aud) fdion am 
Oßerfonntag früh mit SirFenruten, bie man vorher zum (Brünen gebradit hat, 
bie nod) Schlafenben 311 fdüagen unb baburd) aufzuwecFen. Kuf ben Törfern 
werben aud) KabbicF — b. h. Wad)olberzweige — verwanbt. »Eier pnb gewöhnlid) 
bie (Baben, welche bie (Befdilagenen ben Sdßägern fpenben müpen. Тче ganze 
^anblung begleitet ber übliche Keim:

„(Dfh-e, fdpnacFoftre, gren (Bfire 
fif v^Iabe, fep (Eier, e StöcF SpecF, 
bann goa öcF gliF weg."

T'ap biefer Sraud) in (Dftpreußen ein hohes 2llter hat, beweifen zwei ü bet» 
I i e f e r u n g e n ber Orbe ns zeit, wonad) cs pd) fogar ber ^od)inei(ier Kon 
rab von 2fungingen im ^ahre 3390 gefallen lagen mußte, baß nad) alter Raubes 
fitte an ben Ójłertagen bie gepugten Hlägbe 311 ihm Famen, „um ibn 311 bewegen, 
bas Sd)macF^(Dßer von ihnen mit 4 SFot (= etwa 3 IHarF) abzuFaufen". 2lud) 
fein Wad)folgcr, ber bei Tannenberg )4Ю gefallene Ulrid) von Зип9^п9^п/ 
ben Y>iehmdgben, bie zu Oflern zu ihm Famen, ein Sd)macFojłergefd)cnF, bas für 
jebes 3^br im IHarienburger Xed)nungsbud) als Ausgabe regifłriert worben ift: 
„ПІІ fcot ben fymaiben gegeben von bes meifłers geheyfc als fy fmacFofterten."

danach muß es pd) um einen uralten e i n h e i m i f d) e n S r a u d) gebanbelt 
haben, mit bem bie ^odpneifter nid)t bred)en wollten. 2(Iteinheimifd) wie bie



Sitte, ifl aud) bie Se3eid)nung, bereu Verleitung von bent petite nod) im 
£itauifd)en vorbanbcnen unb and) für bad 2(ltpreußifd)e voraue^ufe^enben 3eib 
ivort fmagoti, b. b. peitfd)en, fd)lagen, mohl aid fieber 311 gelten bat

libnlid)e Sräud)e finben ftd) über gan$ (Europa verbreitet vor unb ftnb and 
febr alter 3eit überliefert 3n bem Xom vord)ri;ilid)er 3eit y 25. fd)lugen bie aid 
Sotfe verFlcibeten „Hilpert tn” 311г v^rübjabrd3eit bie ihnen begegnenben grauen 
mit einer Xiemengeißcl. Der Sraud) galt von Vaufe nur $cn Weibern, (Eine in 
beibnifefyer Vorftellungdmelt тигзеІпЬе 3 a u b e r b a n b l u n g bilbet ben religiöfen 
einzigen Vintcr9run^ $er Sitte. Dad Sd)lagen mit ben frifd)grünen ober immer*  
grünen Зтеідеп follte ben grauen за frifdjem, blübenbem £eben, за Jfrud)tbarFeit 
unb Txraft verhelfen; bie fd)lagenbe faftvollc ^ebendrute follte Saft unb Wad)$*  
tamdfraft mitteilen.

Wie fd)on bie Seifpiele aud ber Orbeitd3eit betveifen, mar ber urfprünglid)e 
Sinn bed merfmtirbigen Sraud)Cd früh in Vergeffenbeit geraten. 2(ld barmlofer 
Sd)er3 ber Kinber hat bie Sitte jebod) bie 3eit überbauert.

Dadfelbe gilt von ber 3tveitenz in Deutfd)lanb allgemein verbreiteten Sitte 
b e d (E i e r f а d) e n s 3 а О ft e r n. Шап bat mobl nod) hier anb ba bie Gepflogen 
beit, (Eier anter ben Sträncbern bed (Wartend 3а verwerfen anb von 'Kinbern fachen 
3a laffen. V^er^n fd)eint ftd) ein aralter Зад bed 25raud)ed erhalten 3а haben. Von 
ben alten betten, bem Sd)me)iernvolf ber preaßen, mirb nämlich für bad 2fabr 
)9o6 überliefert, baj; fte, teilmeife nod) in heibnifd)en (Pemobnbeiten befangen, 3а 
bejłimmten 3eiten (Eier anter (Eid)en 3a legen pflegten, tiefer Saarn vertrat bei 
ihnen eine männliche (Pottbeit, mabrfd)einlid) mie in Kltpreaßen ben Slit;*  anb 
Donnergott. Die (Eier ftnb bemnad) bei ben betten aid Opfer gäbe an bie 
(P 0 11 b e i t an3afpred)en. Unb Feine anbere Urfad)e mirb bad VUeberlegen von 
(Eiern bei ben anberen Völkern Deatfd)lanbd anb (Europad gehabt haben. ?lld bad 
Chriftentum bett heibnifd)cn (Pötterbimmel 3erfd)Iug, ftür3ten mol)l bie (Pottbeiten 
von ihren Thronen, aber bie ehemaligen ^ultgepflogenheiten blieben vielfad) 
erhalten unb haben ftd) in bie Greife bed gemütvollen lUnber*  unb ^amilienfpield 
hinübergerettet, fo and) bad (Eierr>erftecEfpiel 311 Oftern.



V. 23ud)befpred)ungen.

'К га-1 W ü b r e г, Seiträge 311г älteren 2(grargefd)id)te bes germanifd)en 
Vtorbens. Oena 393$» l^crlag <B. v^ifd)er. з$г S.

Die Hare unb wertvolle 2(rbeit Wührers ging von einer Stubien reife nad) ben 
norbgermanifd)en Äänbern aus. Den Auftrag 311 biefer Jahrt erhielt ber Verfaffer 
burd) ben Vorftanb bes Seminars für Wirtfd)afts*  unb lxulturgefd)id)te ber Univer*  
fität Wien: Prof. 21. Dopfch unb Prof. £. Pa^elt. Wührers Schrift 3eichnet ftd) 
u. a. burd) eine umfaß’enbe Kenntnis bes norbifd)en Schrifttums mit reichen (Quellen*  
angaben aus. Die ^auptergebniße ftnb in einem Sd)lußabfd)nitt überftd)tlid) 3W 
fammengefaßt. 2lud) ein nü^lid)cs Sad)*  unb Vfamenvertcidwis fcblt nicht. Die 
V>ielfeitigkeit bes Verfaßers зеідсп 3. S. fd)on bie folgenben 2lbfd)nittüberfd)riften: 
). „Der Wert ber antiken Serid)tezz, 2. „Die Sebeutung ber Klimaforfd)ung für bie 
Wirtfd)aftsgefd)id)te", 3. zzDie 2(rt ber älteren festen Sefteblung Skanbinaviens", 
а) „i^ainroalbbefteblung", b) „Das 3eugnis ber 2lrd)äologiezz, c) „Das Zeugnis ber 
(Drtsnamen", d) „Das Zeugnis ber eigentlichen Sieblungsforfchung", 4. „Die älteßen 
germanifd)en ^lurverhältnifie", „Xed)tsgefd)id)tlid)e Sd)lußfolgerungen aus ber 
germanifd)en Volkskunbe unb Keligionsgefd)id)tez/* Der Verfaßer unterfucht bie 
bisher in ber Wirtfd)aftsgcfd)id)tc weit verbreitete 2lnftd)t «Bluffen, 21. Ш. Raufen, 
ITlaurer, meinen ufw.) von ber angeblichen Urtümlichfeit ber Wirtfd)aftsverfaffung 
bes Mittelalters mit ^elbgemeinfdiaft, ^lu^wang unb marfgenoßenfd)aftlid)em 
(Befamteigentum. Wie Wührer ііЬегзсидепЬ nachweift, beruht biefe mittelalterliche 
Wirtfd)aftsvcrfaßung im germanifchen Sauerntum keineswegs auf einem 
Ur3U)ianbz fonbern fie bat ftd) crft зіетііф fpät entwickelt. vfur bie germanifd)e 
Ѵогзей barf von einem fogen. 2Igrarkommunismus — im (Begenfa^ and) зи ben 
von Wührer nid)t berüd?ftd)tigten (Glaubenslehren ber bolfd)ewi(łifd)en Wipen> 
fd)aft — nid)t mehr bie 2\ebe fein. v^ür bas Mittelalter i)i aber biefe 25c3eid)nung 
ebenfalls fd)ief. *3 r9cnbiveld)e gefamtheitlid)c £anbteilungsgenoffenfd)aften hat es 
3. S. and) in biefer 3eit in Sfanbinavien im (Begenfat; 311 einem Teil bes wirt*  
fd)aftsgefd)id)tlid)en ^ad)fd)tifttums nicht gegeben, wohl aber fpielte bie Tatkraft 
bes сіпзеіпеп Sauern bamals wie fd)on vorher in ber germanifd)en Vergangenheit 
eine befonbcrc Xolle. in perfönlid)es Eigentum an 2lckerlanb entftanb fd)on fofort 
bei ber ersten 2lusbilbung ber bäuerlichen Wirtfd)aft in ber U^eit1). Wührer erreicht 
alfo и. a. and) cine neue Screidicrung wertvoller tßrgebniffe bes bahnbredxnben 
Werkes zzWirtfd)aftlid)e unb foliale (Brunblagen ber europäifd)en ‘KuIturentwicPe- 
lung" von 2(. SDopfd) (2 Sbe.z 2. 2lufl.z Wien 3913—24). 3u ben übrigen Seweis*  
grünben tritt nod) unfere *Renntnis  von ben red)tsgefd)id)tlid)en Y>erhältniffen ber 
germanifd)en ^anbnahmc3cit ^slanbs. $)ic Vorgefd)id)tsforfd)ung geigte in Däne
mark unb Skanbinavien dicker aus ben erßen 7^hrbunberten vor unb nad) bem 
Seginn unferer 3eitred)nung. Sie fcheinen teilweife Streulage 31t haben, unb 
mand)e beftgen beutlidx ^еІЬегдгепзеп, aber nod) keine Spur einer (Bewanneintei*  
lung. Ohre ^fluranlage i(t vielmehr burd)aus regellos. Wührer ift es übrigens 
nod) nid)t bekannt, baß Prof. Sd)wantes ähnlidx, bisher nicht näher unterfuchte 
altgermanifd)e 2lcferanlagen aus (B)ihannover erwähnt2). Die fpate ^ufenver-

j) S. baut aud) <B. Vleckel, 2lltgcrmanifd)c Kultur, £еірзід )92?; aber bagegen 
Sd)inibt, in: Oabresbcr. f. Dcutfd)è (Befchichte 3, 39*7,  9. 224.

2) Vgl. (B. Sch mantes, Vorgcfd)id)te Sd)Iesroig*̂lfteins,  2. Lieferung, Kiel 
193$, S. И7.



faff un g gebt in Skanbinavien nachweislich keineswegs auf bie Urzeit зигйск. Sie 
iff vielmehr von ber Obrigkeit aus wirtfd)aftlid)cn, militärifd)en unb verwaltungs*  
ted)nifd)en Grünben eingeführt. Vorher beffanb eine gan$ unregelmäßige Ticker 
Verteilung. Hüt bem Wadffen ber Volkstahl würbe immer mehr £anb unter ben 
Pflug genommen. Пене Sieblungen entffanben. 3ulet3t berührten ftd) babei bie 
B'luren unb gelber in wirrer Gemengelage. Tüefe würbe burd) Streitigkeiten, 
♦Erbteilung, jRauf unb Verkauf noch vermehrt. Sold)e Umftänbe fowie ffaatlidte 
unb grunbberrfd)aftlid)c Belange führten fd)ließlid) 311г Belbgemeinfd)aft. Tlud) fte 
blieb aber ffets eine Betriebsgemeinfdmft, ohne 311m gemeinfamen ♦Eigentum 
(„Tlgrarkommunismus") 311 werben. Viefe gante ♦Entwicklung ffimmt für 3?cutfd)» 
lanb im wefentlichen mit Dänemark unb Skanbinavien überein. Sie begann nad) 
Wührer vermutlid) in Skanbinavien um OhrifH Geburt herum, unb 3war gleid)*  
zeitig mit einer T>reifelberwirtfd)aft unb anberen ted)nifd)en Bortfd)ritten in 
manchen Gegenben. Wührer fagt batu и. a., ber bisherige Irrtum fei gewefen, baß 
man auf Grunb jüngerer Ouellen ohne weiteres ältere 3nffänbe herausarbeiten 31t 
können glaubte; biefer Tlrbeitsweg fei je^t feit bem gewaltigen Tluffdnxntng ber 
hier in Betrad)t kommenben VJad)barwiffenfcbaften (Vorgefd)id)te, Ortsnamen 
kunbe, Sieblungsforfchung, Volkskunbe, vergleid)enbe Xeligionswiffenfd)aft, Völker*  
kunbe) nid)t länger nötig. Ulan bürfe bie große Bebeutung ber „fotialen Brage" 
für bie ♦Entziehung ber mittelalterlichen Wirtfd)aftsverhältniffe Skanbinaviens 
aud) auf beutfeher Seite nicht mehr überfehen.

3) W. Gaerte; t£unb, ^apn unb Sd)lange in ihrer fmnbilblid)en Bebeutung auf 
ben fchwebifchcn Bezeichnungen, in: Tlrcfßv f. Anthropologie, Bb. 47, )923, S. )68 ff., unb 
be riel be; Schuhfohlen»,. Hab» unb Kreu3fymbol, in: Uîannus, Bb. 3913, S. 2S9 ff.

Wührers ♦Ergehn iffe ftnb alfo, wie allgemein für bie Vorteitkunbe unb Kultur*  
gefd)id)te, fo befonbers in unferer Kenntnis bes germanifd)en Altertums von 
Belang unb baher u. a. aud) für Offpreußen wichtig.

Vtun nod) einige ♦Eintelheiten 311 feiner Arbeit.
Vlad) Wührer teigen bie Volkskunbe unb bie Vorgefd)id)tsforfd)ung (Wührer 

braud)t für biefe leiber nod) bas unfd)öne Brembwort prähifforie) gemeinfam aud) 
folgenbes: Bie Sitte, bas £anb 311m 3wecke ber (Erwerbung mit gelier 311 umfahren, 
iff in ihren beiben Beffanbteilen, ber Anwenbung bes Feuers unb ber Umfahrt, 
uralt unb wohl urinbogermanifd). Wührer ffü^t ftd) hierbei aud) auf twei Auf 
fät$e Gaertes3). Wührer fud)t babei einen Teil von Gaertes Beweisführungen 
burd) ein і^егапзіеЬеп weiterer (Quellen 311 ftü^en.

?luf S. )8 feiner Sd)rift fHmmt Wührer bem verdienten fd)webifd)en Orts*  
namenforfd)cr Äinbrott 311, baß man fd)on für bie jüngere Steiii3eit von Ger» 
manen unb germanifd)er Kultur fpred)en bürfe. T?a bie Germanen bekanntlid) aber 
erjł burd) bie fpätßein3eitlid)C Verfeinerung ber Xiefcnfteingräberleute mit aud) 
norbifd)en Trägern ber Streitaptkultur entgehen, geht bas nid)t an. (Ebenfo läßt 
ftd) bie T(nftd)t nicht mehr halten, baß bie Vorfahren ber Germanen Skanbinaviens 
möglid)crweifc ben Tickerbau auf einer (Einwanberung von Süben her als fertige 
Wirtfd)aftsform mitgebrad)t hätten. Wührer meint, biefe x^rage fei nod) nid)t 
enbgültig geklärt unb im übrigen für feine Sonberunterfud)ung ohne Belang. IHit 
Xed)t will er 311г ♦Егзіеіипд ftd)erer Sdßüjfe über bie urgermanifd)C Wirtfchafts*  
gefd)id)te vom Ixerngebiet bes altgermanifd)en Sieblungsraumes ausgehen. î)abei 
könnten aber bie urgermanifd)en Hanbesteile bes beutfd)en Bobens 3. T. nod) jtärker 
berückftd)tigt werben, als bies bei Wührer im Vergleid) mit Dänemark unb Skanbi 
navien gefd)ieht.



Sur Sieblungskunbe faut XPübrer, es beftünben hier gemile Unterschiebe 
3mifd)en bem VTorben unb bem Ьегзеікідеп beutfdien Sprad)gebief. VTorben 
feien borfartige Bieblungen, unb зтаг lockere ober ^erftreute" Dörfer im (Pegen 
fat; 3um Ein3elbof erft feit Seginn unferer Seitredmung naefoumeifen, ohne vor 
3iiberrfd)en, im beutfd)cn (Permanengebiet mare bagegen bas ^aufenborf fdion feit 
ber 23ron3C3eit begannt gemefen. Das berühmte 25ron3c;eitborf 25ud) bei 25erlin 
bałt XV. trot3 ber 3ablreid)en illyrifdien Kulturgüter bod) für germanifd). Su 
Wüt>rers 25etrad)tung über bie /form vor- unb frühgefd)id)tlid)er Bieblungen fei 
bier егдапзепЬ and) auf bie Ergebniße ber genauen Erforfcfyung ber vorgefd)id)t 
lid)en 25efteblung Heiner (Pebiete, 3. 25. еіпзеіпег Dorffluren, hingemiefen, mie ре 
in Scfylefien unb ber Priegni^ burchgeführt mürbe4). Die große Sahl Heiner Bieb 
hingen ber gleid>en Seit auf engem Kaum fpricfyt babei aud) für bie ftarke Sebeutung 
ber Ein3elt)öfe unb kleinen ^aufenbörfer in ber beutfd)en Х^огзеіГ5).

4) Pgl. 25. vV r h г. V. X i d) t h 0 f c n unb В с a e r ; 2luf ben Bpurcn alter Bieb< 
hingen, in: 2lltfcf)kften 25b. ), 25reslau 1914, B. j ff. — E. D r e f d) e r ; Das (Pcbiet 
Ellgutl) Kr. (Protthau, 2. Teil: Die urgcfd)id)tl. 25c)teblung, in: Xus (Pberfdßcficns Ur3eit 
*£eft )S, tieiße 3 933. — W. Ш a 11 b c s, Urgeschichte bes Kreifes (Dßpriegnits, ^Іеірзід 3929, 
unb W. 25 0 b in, Der llbfchluß ber archäologifcbcn ^anbesaufnahme im Kr. Westpricgniç. 
in: Xlachrichtenblatt f. beutfehe Рогзек 9, 3 93?, В. 243 ff.

5) В. Ьази aud) X и b. Шаг tin у, ^of unb Dorf in tllhvcßfalen, Btuttgart 1926, 
fonß 3u biefen fragen 3. 25. aud) r. e h n, unter ,,^ausz/ in Ш. Eberts Xeallerikon ber 
Vorgcfd)id)te 25b. ?, 25erlin 3926.

Einige mettere llnmerkungen 311 XThihrers Bd)rift roirb bemnäd)ft aud) ber 
Erbkunbler Dr. (Piere in einer Хіпзеіде in ber Seitfdmift „Pruffia" veröffentlichen.

25. /frbr. V. Kicbtbofen.

E r n ft Pete r f e n : Bdßeften von ber Eis3eit bis ins mittelalter. (Ein 
fübrung in bie Por*  unb /frübgefd)id)te bes Sanbes.) Sangenfal3a 393? (Xkrlag 
Julius 25elt3). Beiten mit 426 ?lbb., barunter )o Karten. Preis: 6,?o КШ.

Der allgemeine 2luffd)mung ber Porgefcbid)tsforfd)ung unb bie verftärkte 
llnteilnabme an ihren Ergebnissen, bie ftd) bislang mehr auf ihr (Pefamtgebiet 
Ьезодеп, beginnen ftd) aud) ber Teilgebiete unb Ei^clbeiten in biefer vielgeftal 
tigen Yüiflenfdjaft апзипеЬтеп. Waren auf bem 25üd)crmarkt ber lebten 2^hre 
bie Darstellungen ber gefamt-beutfd)en Porgefd)id)te am häufigsten vertreten, fo 
beginnt biefer Suftanb fid) bereits je^t 311 änbern, bester gefagt 311 bereid)ern. Es 
erscheinen mehr unb mehr Einführungen in bie Por*  unb /frühgefchidite ber 
еіпзеіпеп Sauber. 2(ud) Bd)le)ten hat mit bem vorliegenben 25ud)e feine Por 
gefd)id)te erhalten. Die VTotmenbigkeit 311 biefem 25anb bestaub fd)on lange, benn 
bie letzte 3ufammenfaßenbe Darstellung über bie Рогзек bief es fo ungemein mid)- 
tigen (Pebietes stammt aus bem 2^bre 1906. Der neue 25a nb 3cigt am besten ben 
/fortfd)ritt, ben bie mifjenfd)aftlid)e Erkenntnis in biefen 30 3abren gemad)t hat. 
2(us ber „Xltertumshmbe", als bie man bie Por3eithmbe in ber Seit um bie ^al)r- 
hunbertmenbe nod) be3eid)nen muß, ist bie „X>orgefd)id)te/Z gemorben. Dabei ist es 
jebod) als ein befonberer Рогзид bes 25ud)cs von peterfen 311 be3eid)nen, baß er 
nid)t nur eine gefd)id)tlid)e Darstellung bringt, fonbern aud) auf bie 25efunbe unb 
^unbgegenftänbe im еіпзеіпеп eingeht, fo baß ber Mehrer, in besten ^anbe biefes 
Werk befonbers 311 münfd)cn ist, aud) für feine im engeren Kähmen betriebenen 
v^orfchungen eine anleitenbe unb belegenbe Btofffammlung finbet. Die 3ahlreid)en 
guten tlbbilbungen in bem flott unb lebenbig geschriebenen 25ud)e fmb bafür 



beßimmh 3« ben wißenfcßaftlicßen fragen befcßränFt ft'ch Peterfen auf ben augen 
brieflichen Stanb. Viari) Veröffentlicf)ung einer Neihe leiber nori) nicht gebrucFt 
erfcßienener jüngßer Unterfucßungen unb Berü(fßri)tigung biefer neueßen (Ergeb*  
niße wirb ber Banb in feiner 3weiten Auflage, bie ihm ja woßl bereits ficßer iß, 
an Wert nori) gewinnen.

T>em Bucf)e, bem wir eine weite Verbreitung wünfcfyen, unb bas )u lefen auri) 
für ben oßpreußifri)en ^eimatfreunb von (Bewinn iß, wirb es an Beliebtheit in 
ben fchlefifchen Y>olFsFreifen nicht mangeln. (Dtto Nleemann.

3 ö r g 6. e ri) I e r, foco 3ahrc T)eutfcßlanb. (Bermanifcßes £eben in 620 Bib 
bern. Turt Nabi^fcß’ Verlag, Äeip)ig. Preis <г,8о ХШ.

T)er Verfaßer fagt im Vorwort u. a.:
„Ter Tarßellungsweg biefes Buches fcßlägt bewußt eine neue Richtung ein. 

3ebe Seite ßeht unter ber (BrunberFenntnis, baß bie überreße vergangener Nul*  
turcn ber Vorßeüungswelt bes Fefers naßegebrarf)t werben müßen, trenn fie ibm 
etwas fagen follen, nahegebracßt mit aller verfügbaren HnfcßaulicßFeit bes Worts 
unb bes Bilbes, s^ier feße icß ben llngelpunft für eine erfolgreiche, innige Ver*  
binbung bes heutigen Iîîenfri)cn mit ber ßol3en Vergangenheit feines VolFes."

„So fließt biefes Buri) hinter bem toten Junb ben lebenbigen Wenfcßen, orbnet 
fein Werf)eug unb (berät in ben llrbeitsgang ein unb $eigt feinen (Bebraucß. 
Wieberßerßeüungsbilber fueßen in langer Reihe ben germanifeßen Bauern auf bem 
vX'elb unb in feiner WerFßatt, folgen ihm 311m Wagenrennen unb frohen 'Rampf 
fpiel, зсідеп bie vi'rau im ßäuslicßen Txreife. Sie laßen ben £efer einen BlicF tun 
in bie (Blaubenswelt bes (Berntanen, feine Sitten unb Bräucße."

£ecßlers Buri) mit ben vielen F1W3 erläuterten, meiß ausge3eicßneten Bilbern 
wirb in ber Seßulungsarbeit vo^üglicße Tienße leißen. Tie 3aßlreießen guten 
Wieberßerßellungsbilber feßuf größtenteils W. peterfen, Vïeubabelsberg. 3n einer 
neuen Huflage wäre u. a. bie veraltete Meinung 311 befeitigen, bie norbifri)*inbo*  
germanifeßen Träger ber fogenannten (Ein3elgräberFulturen feien urfinnifeß ge*  
wefen. Huri) ßammt bas norbifeße Riefenßeingrab (Tolmen) von BirFenmoor 
(Hbb. 3) nießt aus Hannover, fonbern Scßleswig^olßein. Tue ‘Harte ber Verbrei*  
hing bes norbcuraßfcßen Greifes ber jüngeren 9tein3eit mit famm*  unb grübeßen*  
vexierter 3rbenware 2(bb. 9 iß veraltet (vgl. Hltpreußen, Bb. ), ^eft ), 2lbb. V). 
Tue tßüringifcße inbogermanifeße 3ungßein3eitfultur mit fcßnurvet3ierten Töpfen 
(2(bb. 2)—22) barf nießt mit ber ffanbinavifeßen BootaptFultur gleiri)gefet3t werben.

♦Eine дапзе Neiße von Bilbern beruht auri) auf nießtgermanifeßen ^unben, ohne 
baß bas in ber Befcßriftung genügenb 311m ?(usbrucf fommt. Bei ber (Erklärung 
norbifcß*germanifcßer  Jfelsbilber burri) altägyptifcßes Braucßtum unb ägyptifeße 
@cf)riftquellen follte man nori) vorßeßtiger fein, als es ber Verfaßet*  im Hnfcßluß 
an Hlmgren iß. Tue ЬгопзезеіНігі)е Q»onnenfrf)eibe von Woorborf bei 2(uriri) 
(Hbb. 336) iß Feine germanifeße Hrbeit, fonbern ein irifri)es (Einfuhrßüif. (Einige 
ber mit bargeßeüten nießtbeutfeßen vy'unbe unb T'enFmäler Fönnten in einer neuen 
Huflage gut burri) beutfri)e erfet^t werben, 3. B. 2lbb. 39^—40). 3m Hbfcßnitt über 
bie „Trojaburgen/Z vermißt man ben Verfließ einer 3citbeßimmung. 2luf ber ^Rarte 
(?lbb. 4^4) nach 2lntoniewic3 iß Iettifri)*Iitauifri)  in „baltifcf)zz 311 berießtigen, ba 
Litauer ober betten nie im vorgefcßicßtlicßen (Dßpreußen gelebt haben, llucß 
2(ntoniewic3 hat hier offenbar bei feiner Eingabe ber Woßnß^e aller altbaltifcßen 
VöIFer nur einen Teil für bas (Рапзс genommen. Tue "Rarte fri)ließt nämlicß and) 
bas urpreußifeße ^ieblungsgebiet (Dßpreußens mit ein, unb eine an bere Nartę



Зеіді aud) bei 2lntoniemic3 beutlid), baß er natürlid) bie altpreußifd)en Stämme 
richtig von ben Litauern unb betten trennt. SDer berühmte XVanbalenfriebhof von 
(Br.*Sürbing  in Sd)Ieften reid)t im (Begenfa^ 311 Æedfterd Eingabe bid ine f. 3ahr*  
hundert ned) ber 3eitenmenbe. ^alfd) ift es and), 311 fegen, bie Wandalen 
Schießens feien 403 ned) ber 3eitenmenbe еЬдезодсп. æs muß beißen: î)er ^cupt 
teil ber fd)leftfd)en Wandalen. $)ie euf Seite з$б gegebene Verleitung bes Wortes 
„(Berittenen" ift nid)t unbeftritten. vX'rembmorte mie „nautifd)e Trabition" ftatt 
„Überlieferung in ber Seefahrt", „pafftvität" ftatt „bloßem TMilben", „3irFulieren" 
ftatt „umlaufen", „probuFtiv" ftett „mertefd)affenber" (S. )8o, 20) ufm.) foHten 
in einer vöIFifd)en Sd)ulungsfd)rift vermieden merben.

Wenn mir einige Bcifpiele von ermünfdften linberungen für bie näd)fte 2luf 
lege geben, fo binbert bed nid)t im geringften, baß aud) en biefer Stelle £ed)lers 
neues Bud) märmftens empfohlen mirb. (Es füllt im volFstümlid)cn Schrifttum 
eine mefentlid)e Slicte aus. B. v^rbr. von Xidfthofen.

V- V^bne, ï)as vorgefd)id)tlidie (Europa. Kulturen, VölFer unb Xaßen. 
2. 2lufLz )оз S. m. )38 2lbb. Bielcf еІЬХІеірзід )93f. Preis 4,80 ХШ.

Wenige Mìonate vor bem (Erfd)einen biefes mertvollen Bud)es mürbe und fein 
Verfaßer burd) ben Tob entrißen. Wir mißen bem Verleg T>anF bafür, beß er es 
als eine (Ehrenpflicht anfah, bie noch von Vahnc vorbereitete T'rucflegung ned) 
feinen Weifungen vornehmen. $)ie erfte Auflage erfdften 3930 fd)on bamals зи*  
gleid) eld ein Bekenntnis V^bnes 311 feiner völFifd)en (Befd)id)tsauffaßung, ber euch 
bie Æanbesanftalt für VolFheitsFunbe in traite ihr (Entftehen verbanFt. VTatur*  
gemäß geb ed bei einer Vìeueuflege ned) einem über зтепзідіеЬгідеп v^ortgcng ber 
Y>or3eitforfd)ung viel зи егдлпзеп unb mand)ed 311 beriddigen. Wir feben babei 
V<xbne immer mieber aid verantmortungdbemußten völFifd)en Kämpfer mie aid 
leibenfd)aftlid)en Wabrbeitdfud)er, unb bejahen freubig bie (Brunbhaltung feines 
inhaltdreid)en WerFed. T'ie von V^bne ftetd gepflegte enge Verbinbung ber Vor*  
gefd)id)tsforfd)ung mit ber 2\aßen*  unb VoIFdFunbe unb (Befd)id)te trägt aud) in 
biefem WerFe reid)e v^rüd)te. manchen (Ein3elfragen ber burd) ben Verfaßer 
gefd)ilberten alteuropäifd)en VölFergefd)id)te laßen ftd) fd)on heute ftd)cre Berichti
gungen geben, fo зи Teilen von S. 23, 3), 32, 34, 6$, 67, 73, 73, 74, 77, 89. 
T)as ift 3. 23. aus meinem 23eitrag 311 Itnaurd Weltgefd)id)te (23erlin )o?4) bequem 
311 erfeben. ^Ed tut aber ber 2lnerFennung für ben (Befamtmert von V^bned letztem 
WerF felbftverftänblid) Feinen 2(bbrud). 23ei einer VTeuauflage Fomite vielleicht in 
3ufat3anmerFungen barauf hingemiefen fomie bie Schrifttumdlifte crgän3t merben. 
Viele 2(udfübrungen V^bned find auch für bie 3uFünftigen v^orfd)ungdaufgaben 
richtungmeifenb. (Dbne einzelne Hamen 311 nennen, roenbet er ftd) mit Xecbt aud) 
gegen alle un3ureid)enbcn, bafur manchmal aber um fo überheblicheren Arbeiten fach*  
lid) nid)t genügend gefd)ulter unb ohne audreid)enbe Selbftprüfung arbeitenber 
Verfaßer, 3. B. in Ьсзид auf bie 2ltlantisfrage, bie „Urreligionen" unb bie (Ent*  
ftehung ber Sd)rift.

Treffend 3eigt Vahne aud), mie gerade bie völFifcße beutfd)e Vor3citFunbe nicht 
nur unferem VolFe, fonbern überhaupt einer mirFlid) guten, frieblidxn 2(ufbau 
arbeit im Sinne ber Зісіе bed x(führerd in (Europa bient.

BolFo v^rhr. V. Xidithofen.



W a 1t b c r вфиіз, 2$nbogermanen unb Фегтапеп. )04 в. m. 98 2lbb*  
ВегІіп*£еірзід  )936, 25. Ф. Teubners X>erlag. Preis: Xart. 2,40 XtTL

Prof. вфиі) fdnlbert bad 3iel feiner in jeber t£inpd)t ausge3cid)neten Heinen 
edwift in ber Einleitung. Er fagt bort u. a.: „Einmal foil eine leidet lesbare 
überftcbt über bie älteße <?cfd)id)te ber europäifcfyen VolFer norbifcfyen Blutes als 
eine (?efd)id)te auf raffifd)er ФгипЬІаде gegeben werben, nid)t als Erfatj ber ver 
fdßebcnen Büd)er, bie fid) mit Y>orgef d)id)te befaßen, fonbern als Егдапзипд; baß 
babci bie "hibogcrmanen unb bie Фегтапеп in einem 3uge bcbanbelt werben, fińbet 
im Buche felbß bie Begrünbung. 5?cr vorgcfd)id)tlid)c ^unbßoff iß alfo unter 
beßiinmtcn Фс)и1)і5риі^сп betrachtet unb ausgcxvertet. Wenn mitunter xfad)- 
ausbrüdre verwanbt mürben, ohne nähere Erklärung 311 geben, fo follcn fte nur 
Ьази verhelfen, einen ^іпдегзеід 311 geben, wie etnia aus anberen vorgefd)id)tlid)cn 
Bearbeitungen Bekanntes еіпзиогЬпеп iß. S?er 3weite aud) für bie ^orfd)ung be 
ßimmte ®eßd)tspunFt iß ber, im Федеп|’ац 311 anberen lluffaßungen auf ben 
alten 3ufammenbang ber binnenlänbifcfjen unb ber oßfeelänbifd)en norbifd)cn 
’Kultur, unb bamit auf bie mitteleuropäifd)c ^erhinft ber 2fabogermanen immer 
xtneber bin3inveifen, foweit es bei ber ^Knappheit bes Teptes moglid) iß."

Tue SDarßeöung von ed)ul3 iß ebenfo vielfeitig unb grünblid) wie Har unb 
anfcbaulid). всіпе neue llrbcit unb feine Heine 9d)rift vom vorigen ^abr: „3Die 
Фегтапеп ein BauernvolF" follten in Feiner beutfd)en Büd)erci fehlen unb jebcin 
xfreunbe ber X>or3citFunbc beFannt fein! Sic ßnb aud) für ed)ulungs3wecFe hervor- 
ragenb geeignet! ЗФ befonberer xfrcube betonen, baß ftd) bie 2lnfid)ten
bes X>erfapers fclbß bis in bie Fleinßen Ein3clheiten hinein faß reßlos mit ben 
aud) von mir in Y>orlefungen unb gebrucFten Arbeiten vertretenen Annahmen 
becFcn. Bei ber auf S. 3 übernommenen völFergefd)id)tlid)en Xarte bes verbien 
ten ErbFunblers Prof. Lettner würbe id) eine Verbeperung empfehlen, во reid)cn 
bort bie eiaxven im Федеп|‘аіз 311 ben 2lnfid)ten von вфиіз nod) 311 weit nad) 
Weßen. îüe в. зз erxvähnte Verleitung ber inbogermanifd)-norbifd)cn ЕіпзеЬ 
gräberleute ber ^ungßein3eit ed)ivebensaus Ф ß p г e и ß e n fd)eint mir bisher nod) 
nid)t erxviefen 311 fein. Prof. Äberg aus StocFholm brachte 3. B. unlängß einen 
Beitrag für eine anbere ErFlärung ihres Urfprungs burd) ben Perfud), ihre etreit 
äpte als bobenßänbig fd)webifd>e EntwicFlung 311 Fenu3eid)nen (3citfd)rift 
„jornvännen", VetF etocFholm )93^; „Tüe Vcr^unft ^cr fd)ivebifd)en Bootapt- 
Fultur")» ben Fnappen Eingaben über bie Balten в. 44 Fönnten vielleicht bei 
einer Neuauflage bie Namen ber xvid)tigßen altbaltifd)en X)ölFer (llltpreußen, 
jRuren, betten unb Litauer) nachgetragen werben, ba fte bem xfernerßehenben nod) 
311 wenig beFannt ftnb. B. vVrhr. v. Xiihthofen.

tviir ben ЗпбаІІ исгппІшогШсб: nniv.= $rof. Tr. iVreib. v. 9lic6t6ofen unb 9Jluf.=$)ircftor Фг. 99. 
(Gaerte, beibe in SïôiüQêberfl $r. ®räfe unb Unser, Scrina, ЯЬпібёЬеій фг. 93езиа$игеі$ einsein 
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