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J. 2lbl>anb[ungen.
Sin 2lujknfdter.
Von ideiti) 21. Knorr.

Dm prußiamufeum ßebt aus £Leip im Kreife (Dßerobe ein (Befaß (VII, 3)S, 
j 205*7), bas nid)t nur burri) feine (Bröße, fonbern aud) burd) feine Formgebung aus 
bem Nahmen ber üblichen preußifd)en, fpätbeibnifd)en Keramik berausfällt. 3ur Funb* 
gefd)id)te: nad) bem vorliegenben 23erid)t, ben Dr. (Engel im Dabre 3933 gab, würbe 
bas (Befaß halbwegs 3wifd)en Яеір unb КоІЬзЬікеп, nörbl. ber £anbßraße auf bem 
Pfarracker beim pflügen herausgerißen. 2?a man bie Sd)erben forgfältig fammelte, 
konnte fpäter im IHufeum bas (Befaß bis auf untvefentließe Teile ivieber 3ufammen* 
gefegt werben. (Es banbelt ftd) wohl um einen Sieblungsfunb; eine Probegrabung 
ergab 3 25ranbgruben von 3—3^0 m 2lusmaß, in ber erßen batte bas (Befaß geßan* 
ben, von fd)tvar$er 2lfd)e unb kobliger (Erbe umgeben. Weitere Funbe würben nicht 
geborgen. T)as (Befaß (2lbb. )) mißt in ber 39,7 cm, im oberen T'm 26,5, im 
unteren )6cm, iß gebaucht unb bod)fd)ultrig unb trägt einen ßeilen leidß einwärts 
getippten Nanb mit etwas abgefeimter Nanblippe. Tnird) ben abgefeimten ^als wirb 
ber obere (Befäßteil gegliebert. 2(uf ber ganten gewölbten Sd)ulterfläd)e laufen burd) 
eine breite (Burtfurcße getrennt, 2 Fleihtbänber, bas obere aus mwei $•—ójadjen Linien* 
bünbeln beßebenb, bie ineinanbergefd)Iungen fmb, bas untere aus brei ebenfolcben 
burd)gefübrten, aber febr unfauber. T'arati fdßießt ßd) eine breite, bas (Pefäß bis 
)2cm über bem Soben ummiebenbe (Burtfpirale. T^er 25oben felbft ift (tart еіпдезо< 
gen, ber Ton bräunlid) unb mit (Pranitguß gemifd)t.

3urTed)nit bcs (befäßes iß folgenbes 311 fagen: Tue gleichmäßig gearbeitete(Pber< 
flacße, bie beutlid) fid)tbaren T>rebfpuren, befonbers auf bem Nanb, verraten, baß 
bas (Sefäß auf ber £)rebfd)eibe bergeßellt worben iß. Tue Heinen Ungenauigfeiten in 
ber llusfübrung fmb bei berartigen großen (Pefäßen bes öfteren anmutreffen, mumal 
aud) bie bamalige Töpferfcßeibe nod) nid)t bie ted)nifd)e Vollkommenheit erreid)t 
batte. 2luf bie Stundung ber T^rebfcbeibe beutet ferner ber ßarf еіпдезодепе — ein* 
gebellte — 25oben. Triefe (Eigenart kommt, wie Dakimowic3 vor einiger 3eit nachwei* 
fen konnte фгзуезупкі bo розпапіа ceramiki grob3iskowej, 23ibl. prebiß., I, pofen 
3930, (5. 340 ff.) nur bei gebrebten (befaßen vor. Tue lebiglid) mit ber s^anb bewegte 
Töpferfcßeibe (^anbtöpferfcheibe), bie nod) keine Q>chwungfd)eibe befaß, würbe all* 
mäblid) 311 bem, was wir beute unter einer Töpferfd)eibe verßeben, nämlid) зи einer 



mit ben v^üßen 311 brehenben ed)wungfd)cibe audgebilbet. 23ei ber ^anbtôpferfcfyeibe 
rul)t bie 0d)eibe auf einer fefien 2(d)fe, bie oben aid Sapfen Ijeraudragt, fpäter bei ber 
jiarren X>erbinbung 3wifd)cn 2ld)fe unb вфеіЬе mürbe biefed 2ld)fenenbe überbecFt mit 
einer leid)t gewölbten flatten ^оІзрІаПе, bie gewohnlid) bent mittleren 3Durd)meffer- 
eined (Sefäßbobend entfprad). 2luf ibr würbe bad <25ef äß aufgearbeitet. T»ie Wölbung 
bed (Sefäßbobend ift alfo nid)td anbered aid ber negative æinbrucf bed ^o^bucfeld. 
Da in pommern, 23ranbenburg unb @ad)fen Fonnte id) fd)on verfd)iebene 23obem 
rejie mit bem beutlirfjen Vfegativ eined FI. Sleeked entbecFen, bad зит befleren ^ah 
bed ^ol3bucfeld mit 4 tïieten aufgefd)Iagen mar. Unb biefed IHerFmal gibt neben ber

2lbb. ). Æeip, Kr. (Djłerobe. 
iFtma 1/6 nat. Фг.

Fenu3cid)nenben s^aldform bed (Sefäßed einen guten Tintait зиг 3citlid)en Stellung 
unfered Topfed. Dn (Dftbeutfd)lanb taud)t bie rotierenbe Töpferfd)eibe wohl fd)on am 
ænbe bed jo. 2ał)tV). auf, entfaltet fid) aber erß im beginnenben j j. Dal?rt). X>ergeblid) 
fud)t man in ber preußifdjen Drbenmare nad) X>ergleid)djłii<fen, in ber Tonbereitung, 
in ber Ѵегзіегипд befielen Feine Unterfd)iebe, aber bie ^ald* unb Kanbbilbung ftnb 
ungemöbnlid). Шап tvirb biefe Eigenart ber flamifd)en Kultur 3utveifen, mo ed an 
vergleidjenben v^unben nid)t fehlt, unb n>o biefe Kanbbilbung häufig auftritt. 2(ud) 
haben fid) bie Flamen in bem Kufłengebiet von HîecFIenburg*pommern*Weflpreu|;en 
vielfad) an ber VTad)ahmung bed iviFingifd)en ^Ied)tbanbed verfud)t, road ihnen auf 
Tongefäßen tjäufig gelungen iji, auf Knod)engeräten aber gemöhnlid) mißlang. Фе* 
nauer feftgelegt Rauheit ed ftd) bei unferem Äefäß um bie flamifd)e æigenform mit 
fteilem Kanb, bereu Kudprägung bei ben pommern unb polen weit verbreitet i)i unb 
nad) Weften 30 bie Ober aud) teilweife überfdjreitet (Verbreitung bei Knorr, bie



Kbb. г. peisFerwiç, Kr. VTeumarFt (Sd)leften).
Vïad) einem £id)tbilb bee Stanti. Mîuf. f. Vor» unb ^rüt)gefd)id)te in Serlin. 

(Etwa Ѵз nat. <Fr.

flawifcfye KeramiF 3t». »Elbe unb (Bber, tHannus 25üd)erei, i. SDrucf). 23eifpicle gibt 
aud) Sega in feiner Tlrbeit: Kultura pomeria., Tl)orn )9$o. (Ein (Befaß aus Sdßeften, 
aus peisFerwiy, Kr. VTeumarFt (Staat!, niufeum Berlin I ê j 5-4) (Kbb. 2) weiß fogar 
größte 5il)nlid)Feit auf (es iß etwas Fleiner: 20,6 cm), ^ier befielt bas zweigeteilte 
X>er3ierungsbanb aus gegengeßellten o-zinFigen Sticßreiben. Kud? biefes (Befaß iß 
eine etwas fd)ief ausgefallene ^rebfcßeibenarbeit, ein mangel, ber aber nidß зиг 
zeitlichen v^eßlegung berangetogen werben barf.

derartige (Befäßfortnen gehören in bie 2. ^älfte bes )). 5at)rl). unb Fotnnten aud) 
nod) im )2. 3at)rt). vor. $)ie 3eitlid>e vfefHegung ftüçt fid) einmal auf 3ufammen. 
funbe mit anberen 3eitlid) beflimmten formen, ferner auf Uiün3gefäße, alfo auf 
Töpfe, bie burd) bie bergenben mün3«Sd)ä§e 3U beßimmcn waren, man vergleiche bie 
Seifpiele aus Scßleften, bie Seger auf S. )?) in ber 3eitfd)rift KItfd)lefien Sanb 2, 



)928 veröffentlicht bat. Hus Pommern ware ber vfunb von £upow/Kr. $3tolp heran* 
.sieben, ber in bad Enbe bes jj.Dahrh. gehört. Wir haben alfo eine ausgeprägte 
fpäte Jorm vor uns, unb aus gut belegten (Prünben Fann іф ber зеіГІіфеп frühen vfeft* 
legung von £ega für biefe Pforrn зпл|феп 900 unb joro (a. a. (IX, S. ))o) nicht folgen.

Es taucht nun bie ^rage auf, trie biefes flawißhe (Pefäß in einem nie flawißh 
gewefenen (Pebiet auf tritt, ^anbelt es рф hoch bei bem ^funbort um ben Yüeftteil ber 
alten preußifdien £anbfchaft haften, bie ftch fogar noch weiter weftwärts erweiterte. 
Da, im ) 3. Dahrbunbert wirb bas іѵерііф bavon liegenbe (Pebiet um Straßburg* 
lobati, „bie £öbau" (um J26?) als felbftänbige preufufche £anbfcf)aft neben haften 
erwähnt. (21. Döring, über bie ^erFunft ber IHafuren, (Dberlänber (Pefd). 23lätter 
XIII, )9)), в. 249). 33er (Prunb ift in aller c5ad)Iid)Feit 311 löfen. Dm Weften bis зиг 
Weichfei unb teilweife barüber hinaus pfpießt ftch bas flawifcfje bebeutfame Kuja* 
wifcfje Qtammgebiet an, bas, wie äega (a. a. Ф.) зеідеп Fonnte, auch in ben Kultur* 
hinterlaffenfchaften ein befonberes (Pepräge aufweift, T'en nicht ausbleibenben 25e» 
rührungen beiber VölFer verbanFen wir bie erfte Пафгіфі über bie preuß. Hanb» 
fchaft Waffen (T)öring, a. a. 4X, S. 249). ) 308 unternimmt ber роІпі|*фе ^егзод Sole* 
slav HL, Kr3ywoufti einen Einfall in biefes (Pebiet. Eine genaue ^eftlegung ber (Preu* 
зеп ift aber nicht möglich, auch nicht Ьигф bieKulturbinterlaftenfchaften, troçbem man 
bei einem gewißen StanbpunFt verflicht fein Fonnte, mit unferem ^funb eine neue 
(Ргепзе aufaufteilen. Wenn man berücFpd)tigt, baß es ftch um ein (Pren3gebiet banbelt, 
welches bas Dn* unb ТэигфеіпапЬег von formen mit ftch bringt, unb baß weiter bis 
auf bie obige näher beftimmte Sforni, bie Tonart beiber (Pebiete noch nicßt зи unter* 
fcheiben ift — bie gebellten 23öben Fommen ebenfogut auf preußifd)em (Pebiet vor, 
3. 23. 2lbbau T'omFau, Kr. (Pfterobe, Qieblung vor bem 23urgwall, pruffia*llL Dnv. 
VII 32$*, J2J32 — fo wirb fcßon bamit über bie 2(rt bas Urteil gefällt, eine (Ргепзе 
wieberber3uftellen, 3. 25. aus ben am weiteft nach (Pften vorgeschobenen flawifcßen (Prä* 
bern mit einem &hläfenring: Kybno ober Wieberfee. Tue tîîehr3ahl ber ^unbe ftellen 
23urgwälle bar, bie nicht näher auf flawifche ober preußifcfje вфіфіеп шгіег{ифІ ftnb, 
unb bamit ergeben рф für biefes (Pebiet biefelben X^orftditsmaßregeln, wie für bie 
beutfф*fIawifфe (Ргепзе im Weften, im ælb*Qaa!egebiet, wo йЬег|’фпеіЬипдеп ftatt* 
finben, bie allein auf (Prunb ber ^arfmuter піфі völFijXf) ausgewertet werben Fönnen, 
unb wo bie ^фк^епгіпде aufhören, ein Ь’еппзеіфпепЬ flawi|^es Кеппзеіфеп зи fein, 
(fs Fönnen аиф auf ргеиЬі{фет (Pebiet bie fonft Fauni йЬІіфеп ^acFftlberfunbe i^t 
als Паіѵі|'ф, fonbern nur als Einfuhrgut gewertet werben.

Unb fo е^фййегі ber Peiper v^unb аиф піфі bie 3ugehörigFeit bes (Pfterober 
Kreifes 311m preußenlanb, поф wirft es bie flawi)^*preußi|^e (Ргепзе, wie fte in bem 
s^eft von YDeifer, über bie alten Preußen, )9^4 angegeben ift, um. Чеіпе 23ebeutung 
liegt vielmehr in ber ШögliфFeit, mit biefem unb аЬпІіфеп ^unben bie |Чаіѵі|‘ф*ргеи* 
ßij^e КиІНігдгепзе im frühen Uìittelalter beraus3uarbeiten, unb biefe wirb рф піфі 
als (Ргепзііпіе, fonbern als ein breiter (Pren3ftreifen паф (Pften unb Weften зи 
abheben.



ЛНдегтапЦфе $ld?erbräud)e vor 3000 Jahren.
Y>on W. Gaerte.

Unter ben vjelsbilbern von Sobuslän — 9cf)tveben aus bem 2. unb ). Dal)rtaufenb 
V. €V)t. verbienen einige unfere befonbere Hufmerffamfeit, ba fie m. uns einen 
ifinblitf in altgermanifdje 2lcferbräud)e gewähren. IHebrfad) зеідеп nämlid) 
Xigungen T'arjiellungen pflügenber Sauern (2lbb. j—4)1). 5?ie Fulturgefd)id)tlid)C 
wichtige Tatfactye, baß bie (Permanen bereite vor über 3000 Darren eine voll* 
entwickelte £anbwirtfd)aft betrieben, t>at man Iterane langjł abgelefen. 3Die Silber 
geben aber nod) einige weitere 2lufKlärungen. Wenn man nämlid) bie 2lbb. )—3 
ins Huge faßt, bie 2lusfd)nitte, aber wol)I 3ufammengel;örige, von weitläufigen 
(Pruppen3eid)nungen barjłellen (2lbb. 592), fo fteigt bie ^rage auf, was wol)l jene bas 
Pflügerbilb begleitenben perfonen bebeuten — Ulänner mit Sogen ober £апзе unb 
@d)ilb, ferner fold)e mit erhobenen Krmen. perfonen mit I)od)gerecften ^änben 
l)at man gewötmlid) als „Seter" ober, wenn fie fid) burd) befonbere (Pröße aus* 
3cid)neten, fogar als „(Pötter" angefprodjen 3). VUd)ts von beiben trifft m. æ. für 
bie I)ier wiebergegebenen pflügerbilber зи. Uìan bat nid)t in Setrad)t дезодеп,

i) 2lbb. ), nad) Saiger, ^äHrißningar, Taf. 23-24 Hbb. 2, n. Saiger a. a. O. 
Taf. 5'$-—5-6,4; 2lbb. 3, Saiger, s$—s6, 4; Hbb. 4, Saiger, 27—29, 6.

2) Vtad) S a I g e г а. а. (Р., Taf. $$—$(?, 4.
8) Х>дІ. (Ра erte, 2(ltgermanifd)cs Sraud)tum auf norbifdjen Qteinbilbern, 3935-, 

9. 33 ff. (mit 9d)rifttumsangabe), ;ulegt nod) ^cd)ler, 5-000 3al)re T?eutfd)lanb, 3936, 
Ѳ.62,3U unterer Hbb.2: „tieben bem Pflüger männer, bie bieKuItl)anblung betenb begleiten."

Hbb. 2. Hbb. 3.



baß aud) waffenbewehrte männer in Verbinbung mit bet tganblung bes 
Pflügend ßehen, wie bie 2lbb. 3, 3—4 auf зеідеп, bie ftd) neben ben „Setern" зи* 
minbeft etwas feltfam madien. Sie aber gerabe führen ba$u, eine anbere ^anblung 
ben männern mit erhobenen Rauben 3U)uweifen.

2ln anberer Stelle 4) fyabe id) verfud)t, biefe aud) fonß auf ben ^elsbilbern oft 
vorkommenbe faltung als 2lbwehrgebärbe зи erklären. 2lus eben berfelben 
VorßeHung heraus finb bie waffenbewehrten (Beßalten зи beuten 5 * 7), Wir gewinnen 
bamit eine einheitliche Erklärung für bie männer beiberlei faltung unb verwickeln 
uns nid)t in einen 3wiefpalt ber Deutung, iveldjer einem einleud)tenben Verßänbnis 
ber (Bruppenbilber hinbernb im Wege ßeht.

4) (В a e r t e, a. a. (D.
6) Vgl. (Ba erte, a. a. <DV Q. jiff., 2lbfd)nitt: Tüe fogcnannten Waffengötter.
«) Saiger, Taf. 27—29,6.
7) ikine fold)e Verbinbung hat fchon W о I f g. Ѳ d) и I 3 in: 3ahreshefte ber (Befell* 

fd)aft für 2(nthropologie unb Urgefd)id)te ber (Bberlauftg, 3919, 9.9), vermutet; er ver* 
weiß treffenb auf bie Cime, bie von ber 2lpt bes einen Kampfers зит pflügerbilb führt.

è

2lbb. 4.

æine innerliche Verknüpfung waffentragenber (Beßalten mit einem pflügenben 
Шапп barf man wohl aud) für bie 2lbb. 4 e) annehmen T). ^ier bürften wir, genau 
wie bei ben übrigen Xigungen berechtigt fein, bas pflügen unb bie Scbeinkämpfe 
b3w. bas Erheben ber <Çanbe als gleid)3eitige llbwehrbanblungen зи betrachten.

<Zs galt für ben (Bermanen, bie Tätigkeit bes pflügens burd) Segleitperfonen 
vor unftd)tbar gebad)ten Hiäd)ten, welche bem Ucker böswillig Schaben bringen 
könnten, зи fd)ü^en, ober alles Unheilvolle vom pia^e зи jagen. 3m beutfdjen 



^rü^ja^rebraud) bed „Winteraustreibens", ber gerabe freute f)ier unb ba wieber 
auflebt, fcf)eint ein ХЗафЬЧапд aus ber 3eit unferer Urväter ѵогзиііедеп.

liefen uralten kaufte Hungen, bie von altgermanifc^en ФеЬгаифеп beim 
Pflügen 3eugnis ablegen, fei ein mittelalterliches 25ilb aus bemfelben Kreife an* 
gereift (2lbb. 6)8). Wir feben bargeßellt einen Pflug, befpannt mit 3wei Pferben; 
auf bem einen fitjt ein 2veitFned)t, ber feine ^anb an bie Qtirn gelegt V)at, als ob er 
feine llugen befcfyatten wolle, um beßcr feben зи Fönnen. ‘-fr blicft, Kopf unb (Dber* 
Förper etwas rücfwärts getvanbt, паф bem поф ungepflügten piat; bes Kcfers bin.

8) ѴТаф 25 o f i e r t unb в t о r cf, ^as mittelalterliche ^аивЬиф, Taf. 28.

2lbb.

2luf biefem fie^t man im Vorbergrunb bes Silbes einen паф vorne ftarF nieber* 
gebeugten Шапп, ber feinen Kittel über ben Kopf gezogen £s fcbeint ber 
Pflugfü^rer 3U fein; реіг(фе, $^ut, Kiemen unb Schwert liegen hinter ibm auf bem 
25oben. Was fyat biefes auf ben ersten 25 lief febr feltfam anmutenbe 25ilb unb bie 
^anblung ber perfonen зи bebeuten?

£>aß es ftd) um irgenbeinen КсГегЬгаиф baiibelt, bürfte Flar fein. Wenn man, 
um 3um X>erftänbnis bes bilbes зи gelangen, bie TätigFeiten ber barge|ieUten 
IHänner Ьезеіфпеп will, fo wie gefagt, ber KeitFned)t Кі^і’фаи паф irgenb 
etwas, währenb ber Pflugmann fein entblößtes (Sefäß 3eigt. Æeçtere ФеЬагЬе ifł 
als Kbwehrbanblung volFsFunblid) зиг (Genüge bcFannt unb Ёфеі^ bereits in alt* 
дегтапі|фег 3eit auf ^elsbilbern ^rf)webens ЬіІЬІіфеп ѴТіеЬег(фІад gefunben зи 



haben (2lbb. 7—9) °). Wir bürfen banad) annebmen, baß ber pflughied)t bas weitere 
liefern eingekeilt bat, um 3unäd)k einmal körenbe, böswillige Uiäd)te von bem nod) 
ungepflügten plag weg3ufd)eud)en. ^іегзи bebiente er fid) ber erwähnten (bebärbe. 
Sein (Z5enoffe unterkügt ibn in biefer ^anblung, inbem er nach ben unftd)tbaren 
Störenfrieben llusfcfyau hält, etwa im Sinne eines in Xunen gerieten Sauber* 
fprudjes aus bem j ). Dabrbunbert: „Danton bes Wunbfiebers, ^err ber Dämonen, 
flieh bu nun! 3Du bik g e f и n b e n * 10).

°) 2lbb. 7, Saiger a. a. d)., Taf. 39—40, 2(bb. 9, cbenba Taf. 3; 2lbb. 8, cbcnba
49—^0, 8; vgl. Gaerte, 2(ltgermanifd)es Sraudfytum auf norbifdjen Steinbilbern, 

193$, 9. 8j ff. (mit Sdjrifttumsangabe).
10) W о I f g. Traufe, Was man in Xunen rigte, )93f, 9. 33.

So feben wir aud) auf biefem mittelalterlichen Silbe ^anblungen in Verbin* 
bung mit bem pflügen bargekeilt, bie ber llbwebr von unftdjtbaren, böswilligen 
niäd)ten bienten.

?lbb. 9.



IL Sunbbericfyte.

ФоЩфе WoI)îv unb tërabjMten im Kreife ÎUknftein.
Von £eonbarb j г о m m , ItilenfteinT).

ætiva um bie 3eitemvenbe erfolgte bie lEimvanberung ber Ooten von 55üb» 
fd)iveben nad) bem Weid)felmunbungsgebiet. £ńe Ojłgren$e itérer Ausbreitung folgt 
nad) Prof, ængel von Braunsberg an nur ein Pleines QtücF ber unteren paffarge, 
biegt bann fdjarf über biefen ^luß in ber Kid)tung auf UîeblfacP nad) Often vor, über*

2lbb. ). Karte ber gotifd)en Wobm unb Orab|iätten 
im Kreife AUenftein.

1) 2lus)ug aus einem Vortrag, gehalten auf ber jo. Tagung bes Vcrbanbes Oftmär» 
fifd)cr t^eimatmufeen in 2іПепЦеіп von v^romm, AUcnftein.



fd)reitet bei ^eilsberg bie mittlere 2tUe unb verläuft bann über bie Btabte Beeburg, 
Sifcfyofsburg längs ber paßenßeimer Seenfette über (Brtelsburg unb Willenberg nad) 
Polen ßinein.

tiocf) vor einem Daßxeßnt waren im Kreife llüenßein feine gotifdjen Wobtv 
ßätten befannt. Erß in ben letzten ad)t Dabren fonnten 2f gotifcße Sieblungen unb 
6 gotifcfye (Bräberfelber im bießgen Kreife feßgeßellt werben»

T)ie gotifd)en Woßnplä^e finben wir meiß an Seen ober ^lüffen. (S» 2lbb. ))• Dn 
einen See vorfpringenbe ^albinfeln ober in Flußwinbungen liegenbe £anbßücfe wur* 
ben als Sieblungsplä^e bevorzugt. Y>on brei Seiten waren bie 23ewobner fomit vor 
feinblicßen Angriffen burd) bas Waßer gefdjüçt, wäßrenb bie britte, b. t)* bie mit 
bem Æanbe 3ufammenßängenbe Beite, wabrfcßeinlid) burd) 2lßverl)aue, (Bräben ober 
Wälle bem Einbringen ber ^einbe Einßalt bot.

Leiber iß nod) feine ber in ben lebten Dabren im ßießgen Kreife entbecften Sieb* 
hingen planmäßig unterfudß worben, fo baß ßd) über Hausbau unb Wirtfcfyaft feine 
Angaben machen laßen. 5?od) iß ber 'üerfaßer bei ben ^eßßellungsgrabungen auf 
feine pfoßenlödjer geßoßen, fo baß an^unebmen iß, baß es ßd) bei ben Raufern um 
Bd)wellenbauten ßanbeln bürfte.

Keidßid) ßnb ^erbgruben gefunben worben, Triefe ßaben meiß runblicße ober 
ovale Formen von )—),2om Tmrcßmeßer. 3?ie (Brube iß gefüllt mit 25ranberbe, bie 
ßeüenweife tieffd)war$ iß, mit viel ßarf gebrannten, oft verfallenen Steinen, fleine* 
ren unb größeren Stücfen ^olvfoßle unb öfters aud) Scherben von (Bebraueßsgefäßen. 
(B. 2lbb. 2).

Dn UTofainen fonnte in einer gotifeßen Bieblungsßätte aud) ein 23arfofen feß- 
geßeHt werben. Etwa bie ^älfte bes forgfältig aus ßemlid) flacßen Bteinen aufge* 
bauten Sacfraumes war nod) vorßanben. über bem Sacfofen fanben ßd) in einem 
redßecfigen Btreifen viel £eßmbewurfßücfe mit Kßabbrücfen. T)er Sacfofen bürfte 
bemnad) nod) mit einem Bd)u$bad) verfeßen gewefen fein.

pupfeim liegen Bieblung unb (Bräberfelb nabe beieinanber, in (Br. Sartels* 
borf befinbet ßd) ber Woßn* unb Seßattungsplatv auf einer fanbigen ^öße; äßnlicfye 
Vermutungen liegen aud) bei anbern Sieblungsplaęen vor. 3Der Verfaßer nimmt 
bal)er an, baß bie gotifcfyen Woßm unb (Brabßätten oft ßemlid) bid)t beieinanber 
liegen, oßne Trennung burd) einen (Braben, Sad) ober Bumpf.

X)on ben fed)S gotifeßen (Bräberfelbern im Kreife llllenßein iß nur bas im 
„^eberwälbdjen" bei Kortau, im Duli )033 teilweife planmäßig unterfueßt worben. 
Es liegt auf einer fanbigen, flacßen, mit Walb bebeeften ^öße bid)t bei Kortau. 
(B. 2lbb. 3)» 3tvei Bd)üler aus Kortau ßaben bort beimBpielen bie erße Urne entbeeft.

2>ei ber planmäßigen Unterfucßung würben ad)t (Brabßellen unb mehrere 25ranb* 
gruben freigelegt. Tue 2lrt ber 23eßattung war verfdßeben. Es fanben ßd) Urnern 
beßattungen, ^ranbgrubengräber unb Knocßenßäufcßenbeife^ungen mit unb oßne 
Bteinfd)ul3.

ber Unterfud)ung fam 3uerß ein £eid)enbranbbäufd)en von зо X 2S cm 
llusbeßnung unb )6 cm T)icfe 3um ï>orfd)ein. Es war mit einem flad)en Bteine зиде* 
beeft. 3wifd)en bem £eid)enbranb lagen als Beigaben brei bronvene (Bewanbfpangen, 
3wei Bdßlbfopfarmbänber, ein Fingerring aus Bilberbraßt unb ein Bpinnwirtel aus 
Ton. VTeben bem Knod)enßäufd)en ßanb ein fleines ^eigefäß aus Ton, bas waßr^ 
fd)cinlid) Bpeife ober Tranf als Weg3eßrung für bie Keife bes Toten ins Denfeits 
enthalten haben mag. Зіѵеі ber (Bewanbfpangen waren von gleicher Form un^ 
gleichen funßvollen Taxierungen verfeßen. Bie bienten wabrfdjeinlid) зит 3ufam*



2lbb. 2. Wabang, Kr. TlHenftein. 25ranbgrube з.
2?n einer Qanbgrube burd) 4anbentnabmc angefd)nittene sgerbgrube. £)ie meiffcn Stellen in 

ber ^erbgrube ftnb ftarf verbrannte unb verfallene Bteinc. Jeit S.

2lbb. 3. Kortau, QtabtFreis llllenftein. 
^>licf auf ben Weftbang bes ^ebertvalbd)ene. 



menhalten bed (Ąemanbed auf ben Schultern. T)ie britte Spange mid) in Form unb 
Ѵегзіегипд von ben erfien beiben ab. Sie fyat vielleicht 311m 3ufammenl)alten bed 
3ä(fcf)end auf ber 23ru(ł ober 3um Jfeftbalten bed tHanteld auf ber Schulter gebient. 
Kunstvoll unb ebel geformt maren auch bie Sd)ilbFopfarmbänber. Leiber hattc fIC 
bad Feuer fd)on ftarF ѵегзодеп unb mehrfach burchi сі)піоІзеп. 2lud) ber Fingerring aud 
Silberbrabt mar burd) ben Aufenthalt im Feuer ftarF ѵегзодеп morben. (S. Abb. ?).

5?ap ed ftd) l?ier um ein Fvauengrab banbelte, mar felb|lver(łanblid). TüreFtor 
Dr. (Drtleb von Kortau Fomite aud ben nod) teilmeife erhaltenen Kiefernftücfen unb 
anberen Knod)enreften fejłftellen, baß ed ein lliäbd)en von etma )6 fahren gemefen 
fein Fönnte, beffen verbrannte Knod)enre|ie hier ruhten.

tìad) ben vorgenannten Fun^en Fann man ftd) bie £eid)enverbrennung unb 
*be|iattung folgenbermaßen vorteilen:

Abb. 4. Kortau, StabtFreid Allenftein.
<5rab j8. Tue Urne ßel)t mit bem 25obcn nad) oben.

T'er Tote marb in vollem SchmucF, mit bem beften Cbemanbe beFleibet, feierlid) 
auf ben Scheiterhaufen getragen. T^er ^o^loß marb angc3ünbet. ^ell loberten bie 
Flammen empor unb verehrten bie brennbaren Teile bed Toten, ‘fin Teil ber befom 
berd an ben Kleibern befinblid)en Sd)mucFfad)en rollte nad) bem Verbrennen bed 
Stoffed an ben Xanb bed Sd)eiterhaufend unb marb burd) bad F^u^v menig befd)äbigt, 
mährenb bie anbern Sd)mucFfad)en burd) bad F^ucv ober teilmeife gefd)mol3en 
mürben. 2lfd)e unb ein Häuflein Knochen blieben 3urücF. Sorgfältig fammelte man bie 
Knod)enre(łe unb SchmucfftücFe in einen Stoffbeutel unb bettete fie in eine £rbgrube. 
^in <5efäß mit Speife ober TranF fe^te man baneben. ‘fin flacher Stein marb 311m 
Schule über bie ^eife^ung gelegt.



25ei ben Granbgrubengrabern mürbe bie beim Verbrennen übrig gebliebene 
2lfcf)e mit ben £eichenbranbjiücfchen, ben ^o^Fohlereßen unb ben Schmutfftücfen in 
eine aufgehobene (Grube gefcfyüttet. Einige Scherben von einem ober mehreren 
(Gefäßen mürben ftnnbilblid) ba$u gelegt unb bie (Grube bann mieber mit £rbe 
3ugebecft

Unter ben (Grabbeigaben in Kortau märe nod) ein Kamm aus einem KnochenftücF 
ermäbnenfmert. 2llf Ѵегзіегипдеп befanben ftd> auf jeber Seite beffelben je зеіт 
Sonnenrab3eid)en. (Gotifd)er Grand) mar ев, ben toten Kriegern niemals ihre Waf* 
fen in bie (Prüft ткзидеЬеп, barum ftnb aud) bie IHännerbejlattungen nur fparfam 
mit Gcigabcn ausgejłattet. ï)ie Uiännergräber in Kortau enthielten entmeber Feine 
Geigaben ober nur (Gürtel fchnalle unb Хіетепзипде.

$?er v^riebhof bei Kortau iß mie bie meinen gotifdjen Jriebl)öfe im Sübmeßen 
ber ргоѵіпз von зіетііф geringer räumlicher lluebehnung. ^ie 3ahl ber Geiferlingen 
bürfte fd)äQungsmeife etma 30—40 nicht überfd)reiten.

Kbb. Kortau, StabtFreis llllenftcin.

Obere Xeibe: 3 Bibeln ((Grab 9), ) Schnalle ((Grab )2), ) Fingerring ((Grab 9). 
Untere Xeibe: 2 Sd)ilbfopfarmbänber ((Grab9), 3 Хіетепзипде ((Grab 32), 

3 Хіетепзипде ((Grab 22X



Totengräber bei flìarienburg/Weflpr.
X>on cand. praehist. Herbert e y m.

2lm Sübranb bes Marienburger Werbers, 7 km öftlid) von Marienburg, liegt 
bas Sauernborf Æaafe. Sis an ben ^uß ber 2? m fyofytn ^ügelFette fyat bie Vlogat 
bei ^ochwaffer früher bie Vlieberung überfd)wemmt, ehe T)ammbauten unb 9d)leufen 
bas fruchtbare £anb vor Unheil bewahrten. 5?er ftarF mergelhaltige Âe^mboben ber 
^ö^en — reicfytragenbes RcFerlanb — unb bie faftigen VTieberungswiefen locFten fd)on 
vor 2000 Dahren unfere gemanifd)en Verfahren )ur Sefteblung biefer T)orfgemar* 
Fung an. 3Der Wafi*erweg Weichfei abwärts )ur (Dfłfee unb burd) bie Vlogat )um 
^rifcfyen ^aff erfdjlofien biefes Gebiet ben über °5ee aus VTorbeuropa einwanbernben 
X>olFsftämmen. debiting ф nod) nid)t )u finben, aber ber Jriebhof ber llnftebler 
mit reichen Seigaben unb ben überreden ber Seerbigten gibt uns heute nod) Kunbe 
von ihrem î)afein.

ed)on vor 2f Dahren ftnb hier beim llcFern Gegenftänbe — barunter Bibeln, 
Umringe unb eine fehr fd)öne ^alsFette — gefunben unb in bas provin^ialmufeum 
$)an)ig eingeliefert worben. 3916 erwarb bas Mufeum in Elbing von bem Sauern 
v£trtn llleyanber MajewfFi aus £aafe )wei menfd)lid)e Qd)äbel, ein Fleines Tongefäß, 
3 Gewanbfpangen (^ibeln), 2 bronzene Umringe, 2 Glasperlen, 3 eiferne Qchlüffei, 
) Spinnwirtel aus Ton unb 3 Pfriem aus Knod)en. Tüefe T)inge würben beim llbtra* 
gen einer Sobenerhebung unb beim llnlegen von Banbgruben unb Rübenmieten 
gefunben. Sie würben 39^8 bem ^eimatmufeum in Marienwerber übergeben. Dm 
Duli b. Ds. Fonnte ber Leiter biefes Mufeums, Stubienrat W. ^eym, nacßbem bie 
notwenbigen Gelbmittel bewilligt worben waren, enblid) bas Gräberfelb in £aafe 
eingehenb unterfucßen. Ein Hìitglieb ber vorgefd)id)tlid)en ^ad)fd)aft ber Univerfttät 
Königsberg würbe )ur Mithilfe herange$ogen. &ie Grabung bauerte )o Tage, be^ 
fd)äftigt waren 8 Arbeiter. lEtwa 600 qm würben bis )u )^om Tiefe burd)forfd)t. 
T)er Seft^er bes Æanbes, Sauer MajewfFi, unterjiütjte hilfsbereit bie Grabung in 
jeber Weife.

T)as Gräberfelb, bas ftd) auf bem (Dftyang einer in bie Weberung vorfpringenben 
Sergnafe bis bicf)t an ben ^öhenfup hin3°9/ гоаг leiber nad) bem Grabungsbefunb 
unb nad) ben llusfagen bes Seft^ers burd) Sobenbewegungen — ^anbentnabme, 
llufwerfen von Mieten unb llbtragen ber Erhebungen — 311m Teil vernichtet. Sei 
28 Seftattungen ermöglichte ber Erhaltungs3ujianb eine genaue ^ejiftellung. Etwa 
)o bis 3$ waren terftört ober vergangen.

Sis auf ein Urnengrab waren es alles Körperbeftattungen. Ein Gerippe war 
in einer Sranbgrube beigefeijt, fon(ł würben Feine Sranbgruben gefunben. T)ie 
Toten lagen faft alle im Qanb, ber unter einer 0,$0—0,7$- m jłarFen llcFerbobem unb 
^ehmfd)id)t infelartig ben Untergrunb ber ^офпзипде bilbete. Sei гз Gerippen war 
ber Kopf im Vïorbweften, bie vjüße im 9üboften. 4 nahmen bie entgegengefeçte ^age 
ein. Dn ber ganzen Einlage bes Gräberfelbes war eine Seftattung in Reihen зи er* 
Fennen, bies aber h<tt $ur Porausfetjung, baß bie Gräber oberirbifd) irgenbwie ge*



Abb. 2. (Brab 30.Abb. )♦ (Brab 34.

Fenn3eicßnet waren. æin Kinbergerippe würbe über beni einer .frati gefunben, ein 
anberes war burd) bie lèintiefung ber Sranbgrube, in ber ein Toter beigefeçt war, 
3um Teil 3erßört. ©puren von ©argen, VTägcl ober ^оізге^е, würben nicßt gefunben. 
liefern wiberfpricßt aucß bie merFwürbige £age ber £eicßen: s nur waren lang aus* 
geßrecFt begraben, ) bavon auf bem 25aud) mit gefreuten UnterfcßenFeln. ) ) ruhten 
mit meßr ober minber ßarF апдезодепеп Seinen meiß auf ber recßten ©eite (Abb. )), 
3 Körper lagen fcßwacß geFrümmt auf ber ©eite aber mit ausgeßrecften Seinen unb 
3 fanben wir 3ufammengeFauert mit faß bis an bie Sruß angehocften Seinen vor 
(Abb. 2). Sei biefen ruhten bie ^änbe auf ben Knien, wäßrenb fonß bie s^änbe vor 
bas (Beftcßt 3urü(fgebogen, über ben £eib gelegt ober lang ausgeßreeft waren. Alle 
übergangserfeßeinungen von ber ausgeßrecFten Xuhelage bis зит 3ufammengeFrümm* 
ten ^ocFer würben bei Ougenblicßen unb ifrwacßfenen auf biefem (Bräberfelbe vor* 
gefunben. überreße von Kiemen, ©tricFen unb ©cßnallen, mit benen man bie Toten, 
bie burd) KranFbeit ober burd) irgenbeine anbere Urfacße ber T>orfgemeinfcßaft Un* 
ßeil 3u bringen feßienen, зи feßeln unb fo fern3ußalten fueßte, würben l)ier aber nicßt 
gefunben, wäßrenb man im wanbalifeßen ©ieblungsgebiet in ©eßlefien unb aucß an 
anbern (Drten vereinzelt beutlicße ©puren bief er ©itte feßgeßellt bat.

Tnircß Körperbau unb Seigaben Fonnten unter ben Seerbigten etwa je )o Ulan* 
ner unb grauen unb 7 Ougenblicße beßimmt werben. Tue Toten ftnb naeß bem Sefunb 
bes Knochenbaues ausgefproeßen große unb Fräftige IHenfcßen gewefen. Seträgt boeß 
bie burd)fd)nittlid)e tätige ber £frwad)fenen ),60—),Som. T)ie ©d)abel waren fdjmal* 
geftd)tig unb von langgeßrecfter ^orm. æs waren wohl Angehörige ber norbifdjen 
Xaffe.

□n 2^ Arabern würben Seigaben gefunben, ben weitaus größten Anteil haben 
baran bie (Bewanbfpangen (^ibeln). Würben bod) 3ufammen mit ©treufunben aus 
bem unterfueßten ærbboben so ©tücf geborgen. ï)a ber Y>erjłorbene in feinen Kleibern 
beerbigt würbe, lagen ) bis 4 Bibeln auf ©cßulter unb Srujf, ba wo fte bei £eb* 
3eiten im (Beroanb зит praftifd)en 3wecf unb 311m ©eßmuef befejłigt waren. Wie 
Fauni ein anberer (Begenjłanb rießten fteß biefe ^ibeln jłarF naeß bem (BefcßmacF ber 
Seit unb bem ißrer Träger. ©0 helfen fte bem "üorgefeßießtsforfeßer mit, biefe bei* 
ben 311 erFennen. T)ie älteßen formen, bie bis in ben Seginn unferer Seitrecßnung in 
(Bebraucß waren, ftnb 3ierlicße, braßtförmige (Bebilbe mit einem Kingwulß um ben 



23iigel unb mit meiff 4 Spiralwinbungen (2lbb. 3). 2lud ihnen, ben ^ntwicFlungd» 
formen ber fogen. Spätlatenefibeln, bilben fid) fpäter bie Fräftig geglieberten Bibeln 
weiter, bie im ). 3af)rhunbert nad) ber 3eitwenbe auftreten (2lbb. 4). Weiter würben 
6 ber prächtigen eigenartigen 2lugenfibeln gefunben (llbb. $*), fowie eine gan$e £nt* 
wicFlungdreihe von biefen bid )u ben einfachen banbförmigen ^aFenfibeln, bie in 
unferm (Dffen weit verbreitet ftnb (Kbb. 6). Einige St liefe (3weifproffenfibel unb 
Jibel mit Xollenbülfe) зеідеп und, baß bad (Bräberfelb bid in bie Witte bed 2. 3al)r» 
bunbertd nacf) 3w. belegt würbe. T)ie Bibeln waren alle aud 23ron$e hergeffellt, eine 
batte einen bünnen (ВоІЬііЬегзид am SügelFopf, eine anbere, ber fpäten 2frt, trägt 
eine mit Strid)muffern versierte Silberauflage. ^äufig fanben wir aud) an ben 
Unterarmen ber Toten bronzene Umringe. Tue ältere vform 3eigt einen faff runben 
(Buerfchnitt unb KugelFnopfenben (2lbb. 7)/ bie jüngeren gehörten ber (Bruppe ber 
SdffangenFopfarmbänber an (2lbb. S). Weitere Sd)mucFffücFe waren perlenfetten 
aud blauen gerippten ober golbüberfangenen (Blad» unb farbig vexierten Tonperlen. 
Seltener würben anbere (Begenffänbe gefunben: 3. S. Srud)ffücFe von eifernen (Bürtel» 
fd)nallen, Vtabeln, ein burd)bohrter Kaubtier3ahn, ein tönerner Spinnwirtel. ?lud) 
bie ^funbe an irbenen (Befaßen ftnb nid)t 3aF>lreid), abgefehen von Scherben unb ber 
einen Urne, in ber ftd) nod) ein Fleined Seigefäß befanb, ftnb nod) 4 Heine etwa 6 cm 
bobe (Befaße gefunben (2lbb. 9). Sie ffanben meiff mit ber Öffnung nacf) unten am 
Kopfenbe bed Toten.

3Dad (Bräberfelb war, wie bie vfunbe ausweifen, etwa von ber 3eitwenbe an j?o 
3ahre lang belegt. (Db bie llnftebler bann weiter wanberten ober ftd) in ber Vtäbe 
einen neuen Segräbnidplat} fud)ten, fann nod) nidff entfdffeben werben. 2luf bem 
t^ofe bed jeçigcn Seft^erd ftnb beim ?fudfcf)ad)ten aud) bereitd v^unbe gemacht worben, 
vielleicht werben aud) nod) auf anberen Sanbinfeln am ^öbenranb VTad)forfd)ungen 
Erfolg bringen. 3m (Begenfat; 311 bem in £aafe vorgefunbenen (Brabbraud) unb Sei» 
gaben herrfdffen bei ben germanifd)en Vtad)barvölFern im Süben unb Weffen, ben 
Wanbaien unb Surgunben, anbere Seffattungsfitten vor. Tue Toten werben bei 
ihnen verbrannt, bie 2lfd)e in Urnen ober in Òruben beigefe^t. 2fn Seigaben ftnb 
häufig Waffen unb (Befaße зи finben. 2lud) bie tìachbarn im (Djłen, bie baltifd)en 
?(ltprcußen, begruben ihre Toten nach anberem 23raud): fßine Steinpacfung fchüljt 
bad (Brab unb oft würbe bad pferb neben bem Xeiter beigefeçt. Waffen, pferbeaud» 
rüjhmgdftücfe, (Befaße unb (Berate von anberer Sortît unb 2lrt aid im Weid)felgebiet 
ftnb aid Beigaben mitgegeben. Wer waren aber nun bie Sauern, bie vor 2 3ahr» 
taufenben bie ^aafer ^elbmarf bereiftem 2lud römifd)en unb gried)ifd)cn (Befd)id)td» 
quellen wißen wir, baß um bie 3eitwenbe oftgermanifche (Boten von Sfanbinavien 
Fommenb im Weichfelmünbungdgebiet feßhaft waren. T)ie vorgefd)id)tlid)en ^unbe 
betätigen biefe Angaben. Sd)on um bie 3eitwenbe unb bavor breitete ftd) ber neu 
angeFommene (Botenftamm im alten Sieblungdbereid) ber germanifd)en Surgunben 
aud. 3m Verlauf ber erjłen beiben 3ahrh. nad) ber 3eitwenbe erweitert er fein (Bebiet 
bid зиг paffarge unb 2lIIe im (Dffen. (Broße fog. gemifd)te (Bräberfelber (311m Teil 
Körper», 311m Teil Sranbbeffattung) bei Elbing, Sraundberg unb in Weffmafuren 
Fünben und von feiner llnwefenheit. T'ad eine Urnengrab auf bem (Bräberfelb von 
<aafe mit einer verhältnidmäßig fpäten vVibelform fcheint biefen neu aufFommenben 
(Brabbraud) an3ubeuten. X>ielleid)t зодеп bie alten gotifd)en Sauern von ber VTogat 
gen (Dffen, um bem neu nad)rücFenben SrubervolF ber (Bepiben plat; 311 machen.



*2lbb. s. Itrmring ^unb 31. 2lbb. 9. Seigefaß and (35rab 22.



Пеие Pobenfunbe.
). 2lpril bis 3). 3uni.

3ireis 2lllenftein.

23crgfriebe 9. 4. Pfleger Mehrer jromm melbete eine von ^errn 
XettFomig in 2lHenftein gefunbene Steinaxt. *3m 
^eimatmufeum 2lIIenfłein.

(P r. 23 a r t e 1 9 b 0 r f )♦ 4- 2lmtlid)e Flurbegehung burd) Pfleger Mehrer Fromm.
Kort au )9.—22. 6. 2lmtlid)e (Prabung auf bem gotifd)en (Präbcrfelb er* 

gab 2 gotifd)e 23ranbgrubcn bes 2.3b- n- <P)r.
Kronau 6.6. 25ürgermeifter 2lnhuth melbete vorgefd)id)tlid)c 

Funbe bes Lehrers KotvalfFi in Probien. 2lmtlid)C 
Unterfud)ung ergab orbens^eitlicbe Scherben.

(D b r i 11 e n 7. 4* 2lmtlid)e probeunterfudjung eines frübcifen;eitlid)en 
(Präbcrfelbes unb einer gotifd)en Sieblung forme am 
6. einer volFerrvanberungs3eitlid)en Sicblung burd) 
Pfleger Mehrer Fromm.

piaugig 2). 6. 2lmtlid)e Farbegebung.
Kebigfainen 30. 4. Pfleger Mehrer Fromm melbete Feuerfteinbeil. 3™ 

25efi^ bes ^eimatmufeums in 2lHen(2ein.
Sd)Öntvalbe 9. 4. Pfleger Mehrer Fromm melbete Feuerfteinflinge. 3m 

ІЗерг; bes ^eimatmufeums in 2lHen(łein.
Spiegel berg 4- 2lmtlid)e Unterfud)ung ber von Mehrer (Preisner in 

^od)tvalbe gemelbeten Xefte eines frubeifen^eitlicben 
Hügelgrabes burd) Pfleger Mehrer Fromm.

Kreis 2lngerburg.
23orFenivaIbc i — 9. u. J4.—j8. 4., 3—6.6. 2lmtlid)e (Prabung eines preufHfcf)cn (Prä* 

berfelbes bes 3.—6. 3b- n- £br- Begebung einer mit* 
telalterlid)en Sieblung. )8. 4. Mehrer 2lbromat über* 
gab 23rud)(iücf einer Steinaxt. 4. 6. Mehrer 25acf(tat 
in 3orFotven lieferte Steinbact’e ein.

(Panfenfłein )8. 4. Frau £anbfd)aftsrat Ubfe melbete (Präberfelb.
(Pr. S u n f e l n 6. î. ^err V. 2llten(łabt melbete 9d)crbenfunbe. 2lmtlid)e 

Unterfud)ung burd) Xeftor Kraufe in ï)arfehmen 
ergab fpatheibnifd)e bis orbens3citlid)e Qieblung.

P e t r e 11 e r Wie fen )8. 4. 23auer ѲеуЬІі^ lieferte Pferbefd)äbel aus 2 m Tiefe 
im Triebfanb ein.

в t e i n b a d) )6. 4. 2lmtlid)C Flurbegehung ergab Einbäume. 
Kreis 23artenjłein.

2lrbappen 2ÿ. 6. Zimmermann Komriç fanbte über Pfleger Mehrer 
25ad)or (Prabfunb eines Qd)ilbbucfels, 2lngo, Weffer, 
Schnalle aus ber X>ölferrranberungs3eit ein.

I^artcnfrein 2). 4- Pfleger Mehrer 25ad)or fanbte orbens3eitlid)c Sd)er* 
ben aus ber VTäbe bes Friebbofcs ein.

ï'amerau 24.6. Mehrer paffarge melbete 3crfiÖrtes fd)nurferamifd)es 
t^ocferfFelett mit Sd)nurbed)er. 2lmtlid)e Unter* 
fud)ung barg nod) Knod)enfpatel.



Kor itt Fen 

perFuiFen 

Ѳ d) ö n rra I b с 

Ѳрогтіепеп

Wangritten

Saften
Ш e h l f a (F

Ѳ d) о n b о r n

9 ф Ö n й m c r a u

Woppcn 
W о r m b i 11 ,

21 mali ent)of 
SiesFobnicFen 
tonbchnen

(B r. ^ubnithn 
Kraytepellen

P a I m n i cF e n 

P i 11 ï о p p e n

Xegehnen

Qorgenau

W i b i t1 e n 

WieFau

3immerbube

26. 4. Kehrer 9dju(Fer in (Br. poninFen fanbte ^djerben 
aus ber KorittFer Qanbgrube ein.

2). 4. Pfleger Kehrer Sadjor melbete ein von 9trommei(Fer 
регіеппіз J927 int 2(Uebctt gefunbencs Steinbeil.

20. 6. Pfleger Kehrer Sadjor überfanbte bas tiacFenenbe 
eines ^teinbammcrs.

3$. $. Kehrer вфгоЬег überbrachte ein bronzenes Tüllen* 
heil unb melbete 3teinbammcrz Kanzenfpi^e unb 
Urnenfunb.

28. 6. Kehrer ^al>lbucf) fanbte über Pfleger Kehrer Sadjor 
Steinayt ein.

Kreis Sraunsberg.

Ç. 4. Pfleger Kehrer ^ranF fanbte Kornquetfd)(Fein ein. 
25*. 4. 2lmtlicf)e Unterfuchung eines angeblichen Einbaums 

burd) Pfleger Kehrer ^ranF.
6. 6. Pfleger Kehrer ^ranF fanbte eiferne fpätheibnifche 

Kanzenfpiije ein.
9. $. Sürgermei(Fer ^anFmarbt melbete SteinpacFung. 

Tlmtlichc Unterfuchung burch Pfleger Kehrer ^ranF 
ergab Bieblungs(FeHe.

2. 4. 2lmtlid)c Flurbegehung burch Pfleger Kehrer F^anF. 
j$*. 6. Pfleger Kehrer FränF fanbte 2 Fl. Fcuer(Feinme(fer 

aus bem „KucFucF" ein.

Kreis Fh^baufen.

8. $. XeFtor Wittmann übergab Fcuerftcinbcil.
3. $. 2lmtVid)e Flurbegehung ergab Hügelgrab.

8-/9. $. Mehrer Ѳіріу melbete Urnenfunb. Tlmtlichc Unter* 
fuchung ergab frühorbensjeitlichc Qieblung,

3. Tlmtliche Flurbegehung.
28. 4. — )).7. Timtlichc Grabung bes KraptepcIIer Surgmaüs mit 

WaÜfçhnitt ergab Seftcblung von ber Patène* bis in 
bie fpätheibnifche 3eit.

23. 4. Tlmtliche Unterfuchung ergab ѵогде|’фіфНіфе Sieb* 
lung.

)$. $. etub. Xat Dr. QtocF in Königsberg überbrachte 
2 Knochenfpitjen unb 3 bearbeitetes Fcuerftein(FücF 
von ber Taspalegc ^óòV)et

22.6. — )). 7. Tlmtliche (Brabung eines Hügelgrabes ber frühen 
^ifenteit, eines anfchließenben F^d)0rabes ber frü* 
hen Kaiferjeit unb 4 fpätheibnifcher Sranbgrubcn.

jo. ç. Tlmtliche Flurbegehung (Feilte vorgefchichtliche 9фег* 
ben unb mahlfiein, foivie ein (FarF befchäbiates 
Hügelgrab fe(F.

2^. s. cand. praehist. UrbaneF überbrachte ѲфегЬеп, lEi* 
fenrefFe unb £еіфепЬгапЬ.

IM- SürgermeifFer £ngelien überfanbte fpätheibnifche 
Scherben. Timtliche Flurbegehung. 24. 6 Mehrer 
^ebroer melbete SFeletteile.

2). 4. U. )4.f. Kehrer (BaebtFe, Vtorgau, fanbte ^djerben mit 
Qchnurornamenten unb Fcuer(Fein(FücFe vom (Fein* 
zeitlichem ^ieblungspla^ ein.



Kreid (Perbauen.

Mergenthal 24. 4-

Mieberftein
Fri^enborf 6.

(Perbauen 7-

(P r. M a j 0 h V e n 6.

Klonoffen 6. S'.

i nb e n а и 3. 6.

^Öroenftein 3. 6.

Шeh 1 eb en S'.
tïorbenburg 6. S'.
piagbuben 6. S'.

Plif otv 24.4.

Kogotvfen 24.4.

Keufchenfelb 6. S’.

Schonefelb 6. S'.

Sobroff 24.4.

T r u n 11 а cf 24.4.

Werber 24.4.

2ч e 11 m a n s tv a I b e j 4. ç.

Keppurbeggen 9. 6.

К u i f e n 20. S'.

örofabube 27.4.

tîîa^norfehmen 27.6.

Kothebube 7.—)3. S'.

Pfleger Stub. Kat Pettfant überfanbte Steinbeil 
mit angefangener 23owning vom ^affelberg.
2lmtlid)e Flurbegehung.
Schüler З0ІІІ3 fanbte „Schleuberflein" vom ’Oortverf 
Kraufen ein.
Pfleger Scemar) melbete Funb mittelalterlicher Фе» 
faße in ber 3oh<*nniterfìr. 4.
Mehrer Krauß fanbte über Pfleger Stub. Kat <5ett» 
fant bicfnacfiges Stein* unb Feuerfleinbeil ein.
Pfleger Stub. Kat Pettfant fanbte bünnacfiges Tra* 
pejoibbeil ein.
Pfleger Mehrer Мафог, £inbenau, melbete ben Funb 
eines Trape^beiles Ьигф 25auer Mrun. ^exmat» 
mufeum Perbauen.
Pfleger Mehrer Мафог, £inbenau, melbete Stein* 
hammer. 3™ ^eimatmufeum Perbauen.
Amtliche Flurbegehung (teilte brei Hügelgräber fe(t. 
Pfleger Stub. Kat Pettfant melbete mün^enfunb.
Mehrer Uìa^feit fanbte über Pfleger Stub. Kat Pett* 
fant Steinapt unb versierte Hornbacfe ein.
Stub. Kat Pettfant fanbte у2 Мгопзеагтгіпд bes 
6.3h- X)om Präberfelb ein.
Pfleger Stub. Kat (Pettfant fanbte Speerfpiçe vom 
Präberfelb ein forni e ein leicht gefantetes Steinbeil. 
Pfleger Mehrer (Pettfant fanbte Vtacfenenbe einer 
Steinapt, Steinhammer unb Steinbeil ein.
Pfleger Stub. Kat (Pettfant überbrachte Wal$enbeil 
unb bronje^eitliche Hammcrapt.
Pfleger Stub. Kat (Pettfant überbrachte Fcurr(lein* 
fpanmeffer unb Schneibe eines Feuerfkinbeils.
Pfleger Stub. Kat (Pettfant überbrachte Mronjefibel 
mit Kopffamm bes 3.3h- n- ^hr- vom (Präberfelb.
Pfleger Stub. Kat (Pettfant überbrachte Heines 
Steinbeil.

Kreis Polbap.

Ulelbung eines Steinhügels. КтНіфе Unterfuchung 
ergibt nicht ѵогдеі’фіфіііфе llnlage. j4—)8. S'. 2lmt* 
Ііфе Prabung einer Sieblung ber 3ung(leinaeit unb 
barüber X>olfertvanberungs3eit.
Mehrer Wiesfe, KuHigfehmen, fanbte eine von 2lr* 
beiter Kullinat in Pumbinnen gefunbene Steinapt 
ein.
Arbeiter £asfus teilte mit, baß vor bem Kriege 
Urnen mit IHetallbeigaben ausgepflügt ftnb.
Pfleger Mehrer Weber fanbte ѵогде|'фіфНіфе Ѳфег* 
ben ein.
Mehrer (Phuigfeit melbete UrnenfunbjłeHen auf bem 
Kcfer bes 23auern ^аиріфіег.
For(łamt melbete vorgefchichtliche Funbe. Kmtliche 
(Prabung ergab (Präberfelb unb Sieblung bes 2. 3h« 
n. Thr-



Kreis (Bumbinnen.
Ф г. Kannapinncn j$*. fictyrer Kut;at in (Bubbat|7f)en melbetc ^euerfleinbeil.

Kreis ^eiligenbeil.
£ i nb е n a u 9. $. Pfleger fietycer (Butt)cit melbete ein von Kantor 

Froefe gefunbenes ^euerfleinbeil. 3m Heimat mu feum 
23 a Iga/

Xofenberg )4. 4. Pfleger fieptet (buttnit fanbte Scherben von 2 früh* 
еі|*епзеіМіфеп Sieblungen ein.

Kreis ^eilsberg.
Knopen 33. $. Stubienaffeffor ^ippel in (Buttftabt fanbte Steinayt

S ф о п го і e f е 2.4. Schneibermeijier Mangels fanbte доН(фе Scherben

SchrocnFitten 6. 4. Mehrer Sommer in 2(lbred)tsborf fanbte über fitf)tcr 
FranF in Wormbitt до^фез (Befaß unb Scherben 
ein.

Kreis Dn(terburg.
S і е m о b n с n 4. 4. Pfleger Dr. (Brunert fanbte ѲфегЬеп aus bem (Brä» 

berfelb unb 2lyt ein.
W е n g е г i п )O.—)8. 6. 2(тНіфе (Brabung eines völFerroanberungsjeit^en 

(Bräberfelbes mit T>ecFelgefäß.

Kreis 3ob<xnnisburg.
2lrys»See 28.4. X>erforgungsanroärter Wett melbete Steinpacfung 

auf ber Xofeninfel.
£annoroen 27. S. fieret ^içenroanfer in Ко^феп melbete ѲфаЬсЬ 

funb. 2ітНіфе (Brabung ergab іипдЦеіпзеШіфев 
$5o<fergrab mit ? ЬигфЬоЬгіеп З^Ьпап^апдет unb 
2 ^cuerfleinmeffern.

(В е h f с n J2. 6. ^auptle^rer vjrobol melbete Steingrab mit 25ranb* 
erbe. 2ітНіфе Unterfinning ergab па^гііфе Stein» 
paefung.

К 1 a г h e i m 
Kumilsf о 
Uìittelpogobien

27. f., 2f. 6. 21тНіфе 25срфНдипд ber Kultftätte „^еіЬепдегіфі7'. 
).7. Kantor Wielgoß йЬеггеіфіе 4 Steinbeile.

27.6. 21тНіфе Flurbegehung ergab ^еіпзеіНіфеп Sieb» 
lungsplag.

Kreis Königsberg.
21 го e i b c n 2f. ç. Mehrer (BlabForofH йЬегЬгафіе тіМеІаИегІіфе Topf» 

becfel mit Stempelmuflern.
23ulittcn»251abau 3J.4. 2ітНіфе Flurbegehung (teilte mahlftein fe(t.

)4. S. Mehrer Calame melbete F«nbe. V^ts Гогдеі’фіфЬ

Königsberg
Ііфев.

27- f. SфüIer (Egon KuroeiFy йЬегЬгафІе Spinnroirtel aus

fi ob i 11 e n
ben Wallgräben ber s^oljroiefenjtraße.

J4-4- ^crt StoepFe in Königsberg fфicfte roeitere faifer»

11Î о I f e b n e n
зейііфе Funbe von beFanntem (Bräberfelb ein.

J7. S. Mehrer Korpiun йЬегЬгафіе Fibel ber PolFerroan» 
berungsjeit unb fpätheibni^e Sфerben vom Kapel» 
lenberg.



t7euhaufen*<Tiergarten 6. y. tìeubauleitung melbete Sdjerbenfunb. 2lmtliche Un* 
terfucßung ergab Xafeneifenerz.

Kreis £abiau.
Permauern

P о p e I f e n

4. 4. Mehrer Kamm fanbte bas gemelbete bicfnacfige Feuer*
(teinbeil ein.

24. 6. Mehrer ^aasler fanbte Steinayt unb gebanberte fai*
ferzeitliche (Plasperle ein.

Kreis j^o^en.
Faulhoben 29. $. 2lmtlid)e Flurbegehung (teilte zahlreiche Hügelgräber 

fefr
(Putten 29. s. Wachtmeifter pienacf in Steintal überreichte bie 

fchon gemelbeten faiferzeitlicfjen Scherben unb Sei* 
gaben.

Ögen 29. Amtliche Flurbegehung an ber X>illanova(traße.

Kreis £ycf.
S о r f e n 2.4. Sauer (Pottlieb melbete Sranb(teHen mit Scherben. 

Amtliche Seftchtigung ergab außerbem in ber Schule 
ein Steinbeil unb bas Sruch(tücf einer Steinayt.

y cf jv )4V jy. 4. Amtliche Untersuchung ber von Mehrer llìosleljner 
gemelbeten Funbftelle in ber Freyftraße ergab faifer* 
zeitliche Flachgräber im £d>m.

Xeufcfjenborf j6—j8. 4. Amtliche (Prabung ergab faiferzeitliches FlacOgraber* 
felb neben (Prabhügeln.

в b e b e n 2.4. 2lmtliche Seftchtigung einer von töafttvirt ITlurza 
gemelbeten Funbftelle lergab mittelalterliche Scherben 
auf ehemaligem Seegelänbe.

Sfomentnen jo. 24. $. Seft^er Kaifer fanbte eine Steinayt ein.

Kreis IKohrungen.
2llt*(£hriftburg Vom 4. s. ab. 2lmtliche (Prabung auf bem Schloßberg von Hcrrn 

Dr. Schleif im 2luftragc bcs Xeichsführers SS 
Himmler.

Friebrichshof 8. 2lmtliche Flurbegehung auf tîîelbung bes Lehrlings 
<P. Wichmann ergibt langgeftrecftes Hügelgrab.

Kreis llîohrungen.
£iyainen*motitten J7. s. 2lmtliche Flurbegehung.
W ei n sb о r f 3. 4. Pfleger Mehrer (fcfart legte Funbftelle feft.

Kreis Vïeibenburg.
KL Koslau j7. ç. Pfleger Suchh^nbler Knieß fanbte mittelalterliche 

Scherben vom Schulhof ein.
KL Schlaffen j7. s. Suchhänbler Knieß fanbte mittelalterliche Scherben 

einer von Mehrer Pohl gemelbeten Fun^ft^Hc e™-
pilgramsborf J7. y. Pfleger Suchhänbler Knieß fanbte mittelalterliche 

Scherben einer von Mehrer Sobzian gemelbeten 
Funbftelle ein.

Stharnau J7. У. 2lmtliche Flurbegehung burch Pfleger Suchhänbler 
Knieß (teilte Steinpacfung feft.



Kreid Vïieberung.
(Brüneberg )9. S'. Tlmt9vorfteßer in £infußnen melbete Qteinapt vom 

Felbe bed Sauern ^Jan3.
£infußnen 4.6. Sürgermeifter in îCilftt melbete *3treufunbe

(j Sron3efcßnaIIe, Bibeln unb ^aldring) vom (Brä* 
berfelb. Эт ^eimatmufeum Eilftt.

Kreid (Drteldburg.
(Brünßoff )., г., 4.z s. 6. Tlmtlicße (Brabung auf bcm ^elbe bc9 Sauern ^ebora 

ergab Qieblung mit (Befaßen au9 ber 3cit um Eßr. 
(Beb., tvaßrfcßeinlicß manbalifcß.

Xßeinewein 22. 4.-7. f. Pfleger Beßrer Eiffa melbete Qteinfiftengrab. 2lmt* 
ließe Tludgrabung ergab 3tveifammrigc9, in alter Seit 
gehörtes Qteinfijtengrab ber Kugelampßorenfultur. 
6. s. Tlmtließe Flurbegehung (teilte ЬгопзезеіНіфее 
Flacßgräberfelb feft.

Kreid (Djterobe.
Kämmer 9b orf X2l$v2lbteilung 6/20 melbete 9d>erbenfunbe. Timt* 

ließe Unterfucßung bureß Pfleger Dr. Saumßauer 
ergab vermutlicß fpätßeibnifcße Qieblung auf bem 
eportplalj.

Kreid piüfaUen.
Tlbfcßruten iS. 6. Pfleger (Benbarmerießaupttvacßtmeijter piic3umeit 

fanbte einen von Qcßacßtmeifter (D. Qcßeldfe in Sä* 
rengrunb gefunbenen fpäteid3citlicßen Knocßenbolcß

Ficßtcnßöße )6. f. Pfleger <Benbarmerießaupttvacßtmei(tier piic3utveit 
melbete (Bräberfelb unb éteinapt.

P a u I i cf e n )4. s. (Dberjtubienbireftor Dr. Qeßmaborf in ÖtaHuponen 
fanbte boppelfcßneibige Qtreitapt ein.

Weibenfelb j8.4. Pfleger (Benbarmerießaupttvacßtmeijler piic3Utveit 
fanbte Qteinbeilbrucß(tücf unb fpätßeibnifcße Scherbe 
mit Wellenornament ein.

Kreid pr. i^ylau.
SDrangfitten 29. s. Pfleger Beßrer £emfe fanbte Qteinaptbrucßjtücf, 

9pinmvirtel, Eongerät unb огЬепазеіНіфе ^eßerben 
aus bem Sefig bed Äeßrerd Koßn ein.

Kiffitten 28. 4. Kaufmann pomasfa in FrA^^furt a. <B. melbete an* 
geblicße Hügelgräber.

Hlobbien 4. s. Beßrer Strauß in Tannenwalbe lieferte mittelalter* 
ließe ^eßerben ein.

Ѳ cß tv 0 11 m e n )8.—20. s. Seft^er melbete Qteinpacfung. Tlmtlicße Un*
terfueßung ergab geologifcße Silbung fotvie eine 
fpätßeibnifcße Qicblungdgrube.

Ѳ t a b 1 a cf iS. 6. Vleubauleitung melbete angeblicßen 9teinfran3. Шо» 
ränenpaefung.

Ф o I b i 1t e n 
Hirfcßf elb

Kreid pr. s^oHanb.
)3. 4- etubienbireftor Kobler legte Funb(teHe feft.

s. Pfleger Beßrer £3ecßanon>ffi (teilt 2 ©teinfeçungen 
feft unb melbete orbend3eitlicße Sieblung.



Kreid Xa(łenburg.

Pr. ^ol 1 a nb K. S* Pfleger Mehrer Tzed)anomfFi mclbete zerfforte ^erb* 
(teile mit fpätheibnifcf)en be^nx frühorbenszeitlichen 
Scherben bei ber ШйІ)Іе Troffen.

ХеіфепЬаф 33. 4. StubienbireFtor Köhler melbete Steinaxt, liefet}
bes v^eimatmufeums.

X ob i 11 e n 33. 4. Amtliche Flurbegehung.
S cf) ö n a i cf) 3.6. Amtliche Unterfuchung ergab gotifcf)c Sieblung unb 

Streufunbe fpätheibnifcf)er Seit
S cf) ö n f e I b 33. 4- 23eftger VTebm fanbte orbcnszeitlichc Scherben ein.
Sumpf 27. 4. Amtliche Farbegebung.

SFelettfricbbof. Xmtlid)e Unterfuchung ergab ре(Ъ 
friebhof. Telegraphenbauarbeiter To fcf) Fe in 23ifcf)of0* 
burg melbete bronzene TuHenapt.

Î) ö nh of (1 äb t $*, 2) —23. 4. Dr. Schober melbete Urnenfunb mit SteinpacFung 
im parF. Amtliche (Grabung ergab latène$eitliches 
Flachgrab mit zahlreichen Urnen unb Seigefäffen.

Sausgarben J4- îgerr Wä^el in Xaffenburg melbete Steinaptbrucf)* 
ffücF, Pfriemen, Xeibffein, Urnenfeherben. 'Зт $$ei» 
matmufeum.

S cf) a r f s З4.4., 2f.f. t^err poffelmann in Scf)rengen melbete Hügelgrab. 
Xmtlid>c Flurbegehung.

S cf) 1 Ö m p e n )9. $. t^err Wägel in Xaffenburg melbete Steinbeil.
Unter*piehnen $* 4., 23— г$. 4. Dr. Schober -in ^Dönhofffäbt melbete Funbe. Xmt* 

Ііфе (Grabung ergab ein burcf) orbenszeitlichc 25e* 
ffattungen gehörtes Faiferzeitlicf)cs (Bräberfelb.

WilFenborf 39* $* ^err Wä^el in Xaffenburg melbete Steinbeil. 3^ 
^eimatmufeum Xaffenburg.
Ferner Flurbegehung von к WaUanlagen buref) 
^errn Wägel in Xaffenburg.

Kreid Köffel.
X ibbacf) )2.4.z г. 5. (5enb.*Wacf)tmeiffer 3eifing in Sifchofsburg melbete

Kreid Sendburg.
(5 a n t b e n 9.6. ^err Xtoigtmann überbrachte vermutlich bearbeitete

Xbmurfffange eines Xothirfches aus bem (Sanier* 
fluff.

£angenborf 4-, 9.6. Pfleger Mehrer StrehUu melbete Scherben. Xmt* 
Ііфе Flurbegehung ergab mittelalterliche Sieblung.

Vteu*Xubon>Fen 37*. 39*, 2). 6. Mehrer SrobomfFi melbete Funbe. Xmtliche CPrabung 
ergab mittelalterlichen Töpferofen.

Walbh^ufen 26. Xmtliche Flurbegehung.
Weiffenberg 26. Ç. Xmtliche Flurbegehung.
W i g r i n n e n 26. Ç. Xmtliche Flurbegehung ffeHtc Faiferzeitliche Funb* 

(teile fe(t.

Kreid Stalluponen.
X 11 Kattcnau 37.6. Xmtliche Flurbegehung auf Uîelbung von Pfleger 

Mehrer SterFau (teilte vorgefchichtliche Sieblung fe(t.
25ersbrüben 28. s., 37.6. Pfleger Mehrer SterFau melbete SteinpacFung im

Schulgarten. 2lmtlicf)e Unterfuchung.



æ V b t f u b n e n 26. 4. KonreFtor ^igigrath überfanbte fpignacFiged Stein* 
beil.

P a t i 1 fi e n J4. ç. StubienbireFtor Dr. Sehntsborf überbrachte Stein* 
hammer mit angefangener 23obrung.

Kreid TiIfit*Xagnit.
(Fr. £cnFeningFen 
Фг. pillfallen

27. 4- (Fenb.*Wacf)tmeifler 23ranbtner melbete SFelettrefte.
23. 4. (Fenb.*^uptmad)tmeifler ^iergolla in Kaufeben mel* 

bete neuzeitliche Knochenfunbe im Schulgarten.
He5geirangminncn j6., )7.4- Amtliche 23eftcbtigung einer von Mehrer PteuFamm 

gemelbeten FunbftcHe ergab orbendzeitliche Scherben.
pieinlauFen 30. 4. Pfleger Mehrer 25anfc fanbte orbendzeitliche Scher* 

ben ein.
Xetljener 8. 4. Mehrer (Faering in SFrebubicFen überbrachte mittel* 

alterlichc ^anzenfpitze.
Unter* Hißeln 2). 4. Schulrat Klein melbete Knochenfunbe. 

Kreid Treuburg.
23 i 11 F о n? e n
23 u 11 F e n
23 о r a m f F e n

28. $. Amtliche Flurbegehung.
23. 4. Pfleger Mehrer SterFau melbete £ranb(teHen.
26.4. Pfleger Mehrer SterFau fanbte 3 roh 3ugehauene 

Steine ein.
Ï)r06botvcn 
$>3ingeIIen 
iFarbaffen

28. S'. Amtliche Farbegebung (teilte 25ranb(teHen fe(t.
)9. 4. Pfleger Zehner SterFau fanbte Steinayt ein.
26.4. Pfleger Mehrer SterFau fanbte Feuerfieinabfpliffe 

unb ) Scherbe ein unb (teilte pacFtverFbau fe(t.
Ф u h f e n 22.4. Pfleger Mehrer SterFau melbete Pfahlbaure(te im 

Torfbruch.
K i 1 i a n n e n 26.4- Pfleger Mehrer SterFau fanbte Feuerfieinbeil ein. 

Kreid Treuburg.
IHierunfFen 26.4. Pfleger Mehrer SterFau fanbte FeuerfieinfiücF unb 

fpätheibnifche Scherben ein.
Vfeuenborf 
Ptußborf

39. 4. Pfleger Mehrer SterFau fanbte Steinaxt ein.
24. ç. Amtliche Flurbegehung (teilte 4 verriebene 23ranb* 

(teilen fe(t.
X »gönnen 20.$., 4.6. 2lmtlid)e Flurbegehung legte Funł>fłc4en feft.
Schlepomen 
Staren 
Treuburg

23. 4. Pfleger Mehrer SterFau melbete 2 23ranb|tellen.
29. $. 2lmtliche Flurbegehung.
23.4‘ Pfleger Mehrer SterFau melbete 2 23ranb^ellen in 

ber (täbtifchcn Kiesgrube unb fanbte baraus Scher* 
ben vermutlich völFermanberungs3eitlicher 3eit(tcl* 
lung ein.

Kreid Wehlau.
21 ue I 29. 6. Schulrat i. X. Pacyna melbete 3 Fcuer(beinabfchläge.

□m ^eimatmufeum Wehlau.
Ф r. p 1 a u e n 2$*. S'. 2lmtliche Flurbegehung, major Weiß überreichte 

Faiferzeitliche Urne.
KnäblacFen 29. 6. Schulrat i. X. Pacyna melbete brouettes Tüllenbeil.

□m ^eimatmufeum Wehlau.
Poppenborf S'. 6. Stubienaffeffor ШйІІег in XipFeim fanbte Fcuer* 

(teinbeil ein.
S Fa t i cF e n 24. 6. Schulrat i. X. Pacyna melbete Steinayt. 3m 

bes i5eimatmufeumd Wehlau.



III. 7Iuö ber WerPftdtte ber ѵогде(фіфШфеп Зог(фипд.

3ur TleuaufStellung bes ©renjlanb? unb $eimcitmufeums in 
lilfit unter befonberer 25erü(ffid)tigung ber ѵогдеіфіфі?

Ііфеп Abteilung.
Von Dorothea W a e (3 о I b t unb Urbanek.

T'as Tilftter i^eimatmufeum hatte ftd) in ben lebten Bahren aus Heinen Kn* 
fangen fo rafd) entwickelt, baß eine umfangreiche Erweiterung feiner Kannte immer 
wünfd)enswerter würbe. T'iefe konnte bank bem Verßänbniße unb ber hilfsbereit* 
fd)aft aller in ^rage kommenben Stellen im vergangenen Bahre burd)geführt werben. 
3Das (Bebäube, Waßergaße ą, in bem ftd) bie Sammlungen befinben, würbe 3weck* 
entfprecfyenb umgebaut, unb bie ber )ur Verfügung ßebenben Kannte burd) Ein* 
Ьезіе^ипд unb Umbau bes апдгепзепЬеп Speichers erheblid) vermehrt. Wie vor* 
gefchen, konnte ein Teil ber Sammlungen fd)on зиг (Brett3lanbwod)e vom 28. 6. bis 
$. 7. 36 ber Öffentlichkeit übergeben werben. Kis Ungehörige bes Seminars für Vor* 
unb Jrühgefd)id)te ber Univerßtät Königsberg mit ber Kufßellung bauptfädßid) ber 
vorgefd)id)tlichen Abteilung betraut, wollen wir and) an biefer Stelle einen кигзеп 
23erid)t über bie Krt ber Kufßellung unb über bie (Bebankengänge geben, bie uns bei 
ihr geleitet haben.

Tue Aufgaben, bie ein ^eimatmufeum 31t erfüllen bat, unb bie bei ber Kufßellung 
berückftchtigt werben müßen, ftnb fefjr verfdßeben. 3unäd)ß foli bas llîufeum burd) 
feine in wirkungsvoller Weife ausgeßellten Sammlungen bem Sefud)er ein gefdßof* 
fenes 23ilb ber £anbfd)aft unb ber Kulturgefd)id)te bes von ihm betreuten (Bebietes 
vermitteln. T)aburd) wirb bem 13ewobner besfelben bie £iebe зи feiner ^eimat unb 
ber Stol3 auf ihre Eigenarten geßärkt, ja bas 23ewußtfein berfelben oft erß geweckt. 
T)en Schulen wirb bie lîîôglid)keit gegeben, burd) eifrige Senu^ung ber Sammlungen 
ben Unterricht in ber Vorgefd)id)te, s5eimatkunbe, (Befd)id)te unb in ben verwanbten 
^äd)ern зи veranfd)aulid)en unb зи beleben. Unb nid)t 3ulet;t foli ein ^eimatmufeum 
bem Keifenben unb äanbfremben llntwort auf viele fragen geben, bie ftd) einem 
Uîenfd)en beim Sefud) einer unbekannten (Begenb aufbrängen. Ein 3weiter Aufgaben* 
kreis bes ^eimatmufeums iß bie Bewahrung alten bobenßänbigen 23raud)tums unb 
Volksgutes im weiteßen Sinne. VUd)t nur bie Sammlung alter (Berate, Uiöbel, 
Trachten ufw. iß hiermit gemeint, fonbern aud) bie Pflege unb Erhaltung von Volks* 
brauchen, Volksliebern unb Volkstäi^en unb bie 2luf3eid)nung von Sagen, lîîard)en 
unb Jlurnamen. ^ierburd) wirb es bem ^eimatmufeum gleid)3eitig möglich, ber 
heutigen Volkstumsarbiet wertvolle ^ilfe зи leißenx). über all bas hinaus muß ein 
(Bren3lanbmufeum, wie es bas Tilßter 3. iß, auf bie befonbere Æage ber (Вгепз* 
lanbbewobner binweifen unb ftd) an ber llbwehr unrichtiger unb unwijfenfd)aftlid)er

x) Siehe Ьази aud) ben Kuffag von E. Scf)neiber „^eimatmufeum unb Volkstums* 
arbeit" in „&cr junge 0ßenzz, ^uniheft )9?6.



Behauptungen über bie BevölFerungd* unb Kulturgcfd)id)tc bed (Bren^Ianbed auf* 
Flärenb beteiligen.

Wie Fann nun ein ^eimatmufeum all bief en Aufgaben gerecht werben? Wohl 
bie meinen biefer Sammlungen haben Beftänbe, bie viel зи umfangreich ftnb, aid bap 
fie fid) in ben 311г Perfügung jłebenben Käumen voUftänbig unb 3tvecFentfpred)enb 
audftellen liefen. £ne Kaumenge verleitet oft зи einem überlaben ber Käume mit 
AudftellungdgegenjFänben. 3Der Befucfyer wirb bann beim Befcfyauen burd) bie Stille 
bed Audgeftellten verwirrt, vermag nur fdjwer XVefentlid)ed von weniger Wichtigem 
3u unterfcfyeiben, ermübet fd)nell unb wirb gleid)giltig. ^ier fyat eine verant* 
wortungdvoHe Sicf)tungdarbeit ber Mufeumdleiter ei«3ufe^en. VÜd)t auf bie Viel* 
3a^I ber audgejłellten (Pegenjłanbe Fommt ed an, fonbern barauf, burd) wenige, aber 
fd)öne unb befonberd Fenn3cid)nenbe StücFe bie Anteilnahme bed Befud)erd зи wecFen 
unb wad) 311 halten. Mit ber Verringerung ber ЗаЫ ber AudftellungdftücFe allein ift 
ed aber nod) nid)t getan, 3Das Verftänbnid für bie Bebeutung unb XVefendart ber 
audgejłellten (Pegenjłanbe muf ben Befudfyern burd) Fur3e, forgfältig abgefafte unb 
allgemein verftänblicfye überfdjriften unb Erläuterungen (Feine vfach< unb vfremb* 
worte!), ergäbt burd) Karten unb Biiber, vermittelt werben. Um bie nid)t aud* 
gesellten (Pegenjiänbe nid)t brad) liegen зи lajfen, wirb ed ftd) empfehlen, an bie 
Mcglid)Feit von Wed)felaudjłellungen зи benFen, am bejłen unter BerücFfid)tigung 
von Tagedfragen ober (PebenFtagen ber Heimat.

3Der 3weite AufgabenFreid wirb ftd) am leicfteften burd) enge 3ufammenarbeit 
mit ben 3uftänbigen parteiftellen, 3. B. mit ber ^adpielle ber XX.S.*KuIturgemeinbe, 
Amt für VolFdtum unb Heimat, unb bem VT.S.*£ehrerbunb bewältigen lajfen. $>urd) 
biefe Sufammenarbeit wirb ftd) ber Mufeumdleiter ohne Schwierigkeiten einen Stab 
von freiwilligen unb fad)Funbigen Mitarbeitern für bie еіпзеіпеп (Pebiete (Vor* 
gefd)id)te, VolFsFunbe ufw.) fd)affen Fönnen. Ein fold)er Stab wirb um fo nötiger 
fein, aid ja bie IHufeumdleiter nur in feltenen fällen hauptamtlich tätig unb baher 
шеф nid)t in ber £age ftnb, ftd) ber Mufeumdarbeit voll unb дапз зи wibmen. $че 
gleiche 3ufammenarbeit wirb natürlich aud) bei ber Behanblung ber (Pren3lanbfragen 
erfolgen müflen (Bunb 3Deutfd)er (Djten).

Bei ber Aufhellung bed Cilftter Mufeumd haben wir und bemüht, allen bief en 
Anforberungen im Kähmen bed Möglichen gerecht зи werben, *£че (Plicberung ber 
Sammlungen erfolgte nad) gefd)id)tlid)en <Pefid)tdpunFten. Allen Abteilungen voran* 
geteilt würbe ein Kaum, ber eine Einführung in bie Eigenart ber £anbfd)aft зи geben 
verfud)t, in ber bie anfd)Iiefenb дезеідіеп Kulturen erwuchfen. Unter bem Kennwort 
„5Dad (Beftd)t bed Memellanbes" i|i an ben XVänben ein v^ried von befonberd fd)önen 
unb Fenn3eid)nenben £id)tbilbern ber Memellanbfd)aft aufgehängt, in ftd) wieber 
gegliebert nad) 2lnftd)ten ber Teillanbfd)aften: ^öhe, Memeltal, ^affFüjie unb Vtiebc* 
rung. Ein Kelief ber Umgebung von Tilfit veranfd)aulid)t ben ^öhenaufbau ber 
£anbfd)aft. î)ie nädpien vier Käume umfafien bie vorgefd)id)tlid)e Abteilung. Ohr 
£eitgebanFe ijł audgebrücFt burd) bad Wort bed v^ül)rerd im erften Kaum:

„Wir wollen bie grofen Trabitionen unfered VolFed, feiner (Pefd)id)te unb feiner 
Kultur in bemütiger Ehrfurcht pflegen aid unverftegbare (Quellen einer wirFlidjen 
inneren StärFe unb einer möglichen Erneuerung in trüben 3eiten."

3n biefem Kaum ftnb bie v^unbe von ber jüngeren Stein3eit bid зиг VölFerwanbe* 
rungd3eit einfd)lieflid) audgejìellt; ber 3ir»eite Kaum beherbergt bie v^unbe aud ber 
XViFingcr3eit, unb im britten ftnb (Pegenjłanbe aud ber fpätheibnifeben unb aud ber 
(Drbend3eit 311 fehen; ber vierte Kaum i)i bem AnbenFen bed in Tilftt geborenen Alt» 
meifkrd ber beutfd)en X>orgefd)id)tdforfd)ung, (Puftaf Kofinna, gewibmet. ^iefe Auf* 



teilung mürbe natürlich allein burd) bie Tilftter Xaumverbältnißc bebingt 2Ild ££in* 
führung in jebe größere 3eitßufe l)ängt neben ben aus ihr berrüj)renben ^unben eine 
Tafel mit ben mid)tigßen Angaben über 3citßellung, Kultur* unb VolFdtumdZuge* 
hörigFeit.

X>on ben Junben ber jüngeren Bteinzeit (zooo—j8oo v. Cl?r.) ftnb Fennzeid)nenbe 
Seil* unb Kptformen, Seifpiele für v^euerftein*Kleingeräte unb verzierte Tonfcfyerben, 
fomie Sernfleinfdjnitjereien (t3ad)bilbungen) bed „norbeuraftfd)en Kreifed" audge* 
ßellt. ICine ber lipte haben mir mieber fd)äften laßen unb frei auf gehängt, bamit ftd) 
jeber X)olFdgenoße von ber *^anblid)Feit eined ßeinzeitlid)en WerFzeuged über* 
Zeugen Fann.

T)ie Sronzezeit () 800—600 v. Thr.) iß in ber Umgebung von Tilftt burd) v^unbc 
leiber nod) fel)r menig vertreten. immerhin Fonnten aid Seifpiele für bie Weiter* 
benu^ung bed Qteined in ber Sronzezeit zwei fteinerene liyte, eine mit Vtad)bilbung 
einer (Bußnaht, audgeßellt merben. ^inzu Farn, ebenfalld aud bem Seßanb bed Uîu* 
feumd, bie fd)öne BpiralfdieibenFopfnabel aud UîoriçFehmen, bie fd)on bem Übergang 
von ber Sronze* zur frühen iFifenzeit angehört. Um bie OcFe audzufüllen, h^t ftd) 
bad prußia*Uiufeum liebendmürbigermeife bereit erFlärt, bad frühbronzezeitlichc 
Kupferbeil von Tilftt, einen ganz einzig baßehenben Junb, ben Qcßatzfunb aud Tilftt, 
bejtehenb aud einer Qpiralfd)eibenFopfnabel, einem ^aldring unb einer llrmfpirale, 
fomie einige anbere Sronzeaptformen aid Leihgabe vorläufig nad) Tilftt zu geben.

T)a aud ben erßen Dahrhunberten ber æifenzeit (600 v. Thv. — 0) ^unbe in biefer 
(Begenb nod) nid)t gemacht morben ftnb, mußte biefer 3eitabfd)nitt bei ber lludftellung 
unberücFftd)tigt gelaßen merben. Kuf biefe Weife erhält ber Sefud)er gleid) ein Silb 
von bem X>erhältnid ber ^unbbicßte ber einzelnen 3eitßufen untereinanber, mohl ge* 
merFt nad) bem heutigen Stanb ber ^orfcßung. Tüefed Perhältnid muß natürlid) 
unter allen Umßänben bei ber lludmahl ber aud^ußcHenben (Begenßänbe berücFftd)tigt 
merben, nid)t zuletzt aid llnrei) für ^eimatfreunbe, vor allem nad) ^unben aud ben 
fd)mad) vertretenen 3eitftufen zu fucßen.

2lud ben erßen vier Dahrhunberten unferer 3eitred)nung verfügt bad Tilftter 
Uîufeum über zahlreiche 2lltfad)en, bie aber leiber nid)t aud forgfältig burd)gefübrten 
(Grabungen ftammen. SDie meiften von ihnen mürben aud zerftörten (Bräbern in ber 
Kiedgrube Tilftt*Qplitter, am ^d^mebenfriebbof, geborgen. T)ie immer münfd)end* 
merte Kudßellung gefdßoßener ^unbe mar baher bei biefem 3ritabfd)nitt nid)t mög* 
lid). T)afür Farn ein bei ben letzten Kudgrabungen bed prußia*lHufeumd am gleichen 
^unbplatz gehobened unb reid) audgeßatteted Körpergrab einer ^rau in bad Uîufeum. 
iFd mürbe in einer mit Qanb audgeFIeibeten ^olzFiße nad) ben (Brabungdplänen 
unb *^id)tbilbern mieber fo aufgebaut, mie ed aud ber ærbe hrraudgeFommen mar. 
X)on ben übrigen (Begenftänben aud biefer 3eitßufe ftnb bie fd)önßen unb Fennzeid)* 
nenbßen ifinzelßücFe hrraudgefud)t unb nad) formen georbnet audgeßellt morben.

T)er X>ölFermanberungdzeit (400—800 n. Thr.) gehören bie für bie æntmicFlung 
ber UìemelFultur äußerß mid)tigen gefdßoßenen (Brabfunbe von bem (Bräberfelb 
Ti(fit*QtolbecFerßr. an. Kudgeßellt mürben zn?ei ^rauengräber ((Brab 2) unb 27). 
(Brab 2) enthält u. a. $ Bibeln, einen bronzenen t^aarpfeil, einen hoppelten Catering, 
2 llrmringe unb eine Jingerfpirale, (Brab 27 einen v^aubdunbefatz aud bronzenen 
(Bliebern unb Kölld)en, eine SernßeinFette, zwei verzierte Spinnmirtel aud KalFßein 
unb eine ^ibel. Um ben Sefudjern ein lebenbiged Silb bavon zu geben, mie bie aud* 
gesellten Q>d)mucFfad)en getragen mürben, unb mie mir und auf (Brunb ber ^unbe 
Trad)t unb Kudfehen einer UTemellänberin jener 3eit vorzußeUen h^ben, mürbe ein 
farbiger zcid)nerifd)er Wieberherftellungdverfud) nad) (Brab 27 von v^errn Uîufeumd* 



fonfervator töronau, Konigsberg, aufgef)ängt. 3um Vergleid) würbe ihm ein ger* 
manifd)es Trad)tenbilb gegenübergeffellt. Sieben ben gefdffoffenen (ßrabfunben wur* 
ben wieber einige ber fd)önffen £ i n;d ffücf e aus bem Mîemelgebiet ausgeffeUt.

Тне WiFinger)eit (Soo—)оо n. Tbr.) iff allein burd) ^unbe bes (Sräberfelbes von 
£inluł)nen, Kr. Vìieberung, vertreten, bie aus älteren Ausgrabungen flammen. 3Da 
bas (ßräberfelb nid)t weit von Tilfft liegt, würbe es wätyrenb ber Ausgrabungen bes 
Pruffia*mufeurns weiten 23evölFerungsfreifen unb l)auptfäd)lid) ben Bduilen aus 
eigener Anfd)auung bekannt. Obwohl bie ^unb3ufammenl)änge nid)t immer gan$ 
gefiebert waren, konnten bennod) je ein kenn3eid)nenbes grauen* unb IHännergrab aus* 
geffellt werben, von ben £in3elffücken u. a. $wei дапз erhaltene fd)öne Wikinger* 
fd)werter. An ben Wänben bes Kaumes Rängen gute piane unb £id)tbilber ber Aus* 
grabung, fowie von ^errn Hiufeumsverwalter ^ein ge3eid)nete Karten зи ben ^an* 
bels3ügen ber Wikinger.

î)ie AItfad)en ber fpätl)eibnifd)en Seit unb ber <Drbens3eit (jo^o—14^0 n. (£l>r.) 
würben nad) altpreuffifcfyen unb (Drbensfunben getrennt. (5efd)loffene ^unbe konnten 
aud) l)ier nod) nid)t ausge^ellt werben, bemerkenswert finb einige altpreußifcfye 
ed)nallen, 3. Ć. fdjon mit d)ri(llid)en Dnfd)riften. Aus ben (Drbensnieberlaffungen 
flammen eiferne bo^enfpiçen, Qd)löffer unb einige beifpiele für bie vom (Drben mit* 
gebrachte &rel)fd)eibenirbenware. ^ine Karte über bie 3eitlid)e ^olge ber (Prünbun* 
gen ber еіпзеіпеп (Drbensnieberlaffungen im IHemelgebiet, ein Hìobell ber burg Til* 
fît, fowie ein ^elm unb ein Bdiwert bes fpäten Uîittelalters vervolljlänbigen bas 
bilb. ^auptfad)lid) foil biefer Kaum aber bie aus ben ^unben gewonnenen gefd)id)t* 
liefen ærgebniffe nod) einmal 3ufammenfaffen unb überftd)tlid) barffellen. bies ge*

Abb. ). (Prcn3lanbmufeum Tilftt, Hoffinna*büfie
9d)aufd)ranf mit ^unben aus ben erflen 2fabrl)unberten n. b. Scitivenbc unb wieberaufgebau* 

tos Körpergrab.



fd)iet)t einmal burd) ein großes farbiges ^inienbilb (Diagramm) über bie Sufammen* 
fei3ung ber Bevölkerung (Dftpreußens in ber Seit von jooo v. €V)t. bis }ur (Gegen
wart. Tüe Sieblungsftetigkeit ber altpreußifcfyen Stämme wirb mit ^ilfe von Kar* 
ten über bie Verbreitung ber einzelnen Kulturgruppen (nad) £ngel) bargestellt unb 
befonbers aud) für bas umstrittene (5ren$lanb belegt. Sum Schluß kommt nod) burd) 
eine große unb farbig angelegte Karte bes litauifd)en Spracßforfcßers Buga bie un* 
voreingenommene litauifcße ^orfd)ung 311 Wort, bie ebenfo wie bie beutfd)e vor bem 
)4. Dahrhunbert n. Cl)r. keine Litauer in (Djkpreußen kennt unb um )2oo n. Tf)r* feF>r 
richtig bie alten Preußen weit über bie heutigen (Bremen (Dßpreußens — bei Buga 
fogar bis in bie (Begenb von Kowno! — reichen läßt.

T'er vierte, Koflinna gewibmete Kaum enthält Bilber aus feinem £eben unb 
einige ber wichtigsten Kusfprüdje bes Kitmeisters über ben Wert einer völkifd)en 
Vorgefd)id)tsforfd)ung. 2luf (Brunb feiner Untersuchungen ge3eid)nete Karten 311г 
germanifd)en Befteblungsgefd)id)te <Bftbeutfd)lanbs geben einen 2lusfd)nitt aus feiner 
Lebensarbeit. Seine grunblegenbften Werke finb ausgelegt, tieben ihnen b^t aud) 
bas bauptfäd)Iid)fte Schrifttum зиг Vorgefd)id)te (Dßpreußens pia$ gefunben.

2lbb. 2. Sd)aufd)rank Stein3eit.

$)ie in ber vorgefd)id)tlid)en Abteilung ausgestellten (Begenftänbe ftnb teils in 
3wei Hieter hohen <Blasfd)ränken untergebrad)t, teils liegen fie auf wagerecßten 
Sd)autifd)en. Dm verglasten Teil ber Scßränke finb übereinanber vier fcßräg ge
stellte Bretter angebracht, unb 3war fo, baß fid) bas 3weite Brett von oben etwa in



Elugenböhe eines erwadßenen Wenfchen befinbet. (Elbb. ) u. 2). ïüe ^unbßücFe wur» 
ben auf pappen aufgeheftet unb biefe bann auf bie fd)rägen Bretter gelegt T>iefe Ein» 
orbnung hat ben ’Vorteil, baß ftd) bie v^unbe in einer für bie Betrachtung febr gün» 
ßigen £age befinben, freilich nur bie Kleinfunbe; (Pefäße Fönnen bei biefer Bauart ber 
SchränFe nicht mit untergebracht werben. T)as iß für bie Elusßellung gefloßener 
^unbe, foweit biefe Drbemuare enthalten, natürlich ein Vtad)teil. Elud) erfcf)wert bas 
Eluf heften ber (Pegenßänbe auf pappe ein häufiges Eluswedßeln unb iß ber genaue» 
ren Betrachtung ber Elltfacßen burd) Fachleute hinberlid). 3m nidßverglaßen Unter» 
teil ber Scf)ränFe ftnb in verfdßießbaren Rächern bie nid)t ausgeßellten StücFe unter» 
gebracht, Selbßverßänblid) tragen bie Käßen, in bie ße abgeorbnet ftnb, Settel 
mit v^unbort unb Katalognummer ihres Inhaltes. 5?cr eine ^cßautifd) iß ein ge» 
wohnlicher mit Qtoff befpannter Tifd), mit KücFßd)t auf bie QkhuIFinber nur So cm 
hod), auf bem bie v^unbe unter einem (Blasßur) ausgelegt ftnb. Tüefe Elrt ber Unter» 
bringung ermöglicht aud) bie Elusßellung von (Pefäßen. deshalb würbe biefer Tifd) 
für bie vfunbe aus ^inFuhnen gewählt, Ber 3weite Tifd) iß ebenfo niebrig. Er beßeht 
aus geräumigen verfdßießbaren Rächern unter einer gemeinfamen Tifcßplatte. Er 
würbe in ben britten Kaum ber vorgefd)id)ten Elbteilung geßellt, um bas HîobeU ber 
(Prbensburg 311 tragen. Ein befonbers burd) fd)war$e Meißen abgegrenßes vVelb auf 
biefem Tifd) iß einer Wed)felausßellung ber jeweils neueßen v^unbe aus ber Um» 
gebung von Tilfit vorbehalten. Befonberen Wert muß man bei einer berartigen 
Wed)feIausßeUung auf bie Erläuterung legen, bie außer einem Hinweis auf bie Be» 
beutung bes v^unbes aud) v^unbumßänbe unb Vtamen bes v^inbers enthalten foli. Ber 
®nn ber Wed)feIausßeUung liegt in erßer £inie barin, alle X>olFsgenoßen ßtr Wit* 
arbeit in ber BenFmalpflege aufßtforbern unb anßtfpornen. $üe Auslegung ber Bü» 
d)er im Koßinnaßmmer erfolgte auf einem gewöhnlichen Tifd) unter (Plashaut.

Von großer Bebeutung für ein IHufeum iß bie v^arbe ber Wänbe unb ber 
6d)ränFe. Eine Tapete empfiehlt ftd) nidß. Beßer unb billiger iß ein heller Elnßrid). 
Qo würbe in Tilftt für bie Wänbe ein lichtes (Pelb unb für bie 9>d)ränFe ein ftlbriges 
(Prau gewählt. Bei ber Verteilung ber SchränFe unb Tifd)e im Kaum muß man bar» 
auf achten, baß genügenb freie Wanbfläd)e )um Einbringen von Karten unb Bilbern 
bleibt, bie möglichß nicht über Elugenböhe aufgehängt werben foHen.

Ein bie vorgefd)id)tlid)e Elbteilung fdßießt ftd) bie ßabt» unb fteblungsgefd)icbtlid)c 
an, von ber ber erße Teil (bis )Soo) nod) nid)t aufgeßeHt würbe, (^ier foil 3. В. ein 
Simmer mit Uîennonitenfad)en eingerichtet werben.) T>er 3weite Teil ber Qtabt» 
gefd)id)te befinbet ftd) im (Dbergefchoß. Ulan gelangt 31t ihm burd) ein Treppen» 
haus, in bem £anbfd)aftsbilber Tilftter Hîaler aufgehängt würben. 3m erßen 
Kaum befinbet ftd) ein großes ШоЬеП ber 4tabt Tilftt. Ihn bie EntroicFlung Tilftts 
aus Fleinen Einfängen verfolgen 311 Fönnen, ftnb über ihm alte Qtabtplänc unb »Ein* 
flehten aufgehängt. Elnfdßießenb baran ftnb in 3wei Kojen Erinnerungsßücfe an ben 
Tilftter ^rieben von jSor unb an bie Befetßtng Tilftts burd) bie Küßen )0)4 unter» 
gebracht. Tntrd) ein Simmer, bas Bilber, WerFe unb ^anbfd)riften ber (Peißesgrößen 
von Tilftt enthält (^cßenFenborf, Subermann, 3ohanna Wolff u. a.), gelangt man in 
einen hohen, in fd)lid)ten Linien gehaltenen Kaum, in bem Jahnen aus ben ^iheits» 
Friegen unb bie alten Sunftfahnen hängen.

Elis vorläufig letzte Elbteilung iß in ben nächßen brei Käumen bie YküFsFunbe 
untergebracht. Enthält bie ßabtgefd)id)tlid)e Elbteilung letzten Enbes nur eine Elus» 
wähl unb eine Elneinanberreihung von Ein3clßücFen, fo Fonnten hier bie еіпзеіпеп 
(Pegenßänbe in große, gefdßoßene Kähmen hineingeßeHt werben, bie burch bie Везіе» 
hungen ber (Pegenßärtbe imtereirtartber uttb зіип Hìertfchen gegeben waren. ^0 ent» 



t>ält ber erfte Kaum bie voHflänbige (Einrichtung einer Sauernftube um )8oo (2lbb. $). 
Dm jtveiten Kaum ift alles, was für ben Krbeitsvorgang vom Kobftoff bis jum fer
tigen Tud) notroenbig ift, untergebracht (3. $>. (Berate зиг ^lacbsbearbeitung, ein 
Spinnrab, ein Spulrab, ein Web(lubl uftv.). Ser britte Kaum, als ein WerFraum 
gebaut, enthält neben jtvei fchön gefchniçten prunFfchlitten WerFjeuge unb (Berate 
aus 5$of unb WerFflatt. Weben bem Kusgang ift in einem WanbfchranF o|lpreu^i- 
fd)es t^eimatfchrifttum ausgeflellt.

2lbb. î. Sauernftube in ber VolFsFunbe-Kbteilung.

3um Schlug wollen wir nicht verfäumen, ber Stabtvertvaltung Cilftt unb ins« 
befonbere «yerrn Sürgermeifler KalinotvsFi für bie verflänbnisvolle Unterflütjung 
unferer Krbeiten ju banFen.



Die Pflege ber $eimatmufeen in (Dftpreufjen.
Von 5 о n f a (f.

Es bebarf beute Feiner Erörterung mehr, baß bie Seiten enbgültig vorüber ftnb, 
bie lebiglid) auf Einrichtung großer £anbesmufeen ober Sammlungen befonberer 
iviflenfcbaftlicßer ober Fünßlerifcher SwecFbeßimmung abvelten unb bem Fleinen 
^eimatmufeum eine Fulturfcfjaffenbe Sebeutung im allgemeinen ab$ufpred)tn ge* 
neigt waren. (Perabe bie nationalfo3ialißifche Kegierung bat es ftd) neben anberen 
Kulturaufgaben $um Siel gefegt, bie v^örberung ber ^eimatmufeen 311 einer Staats* 
facße 311 machen. Schon bie erßen Verorbnungen ber Kegierung über bie ^eimat* 
mufeen 311 Anfang biefes Wahres beuteten barauf bin. Entfcheibenb iß aber bie nun* 
mehr erfolgte Ernennung von befonberen Pflegern für bie ^eimatmufeen, ein Amt, 
bas in ber ргоѵіпз (Dßpreußen burch ben Keichs* unb preußifchen minißer für 
XVißenfchaft, ЕгзіеЬипд unb VoIFsbilbung bem SDireFtor bes prußia*tHufeums in 
Königsberg, Dr. XV. (Paerte, mit XVirFung vom ). ). 1937 übertragen würbe. Тэигф 
bie Einführung ber IHufeumspfleger iß ohne Sweifel ein IHarFßein in ber (Pefcfßcbte 
ber ^eimatmufeen erreicht unb ihre Entwicklung in neue Bahnen gelenkt worben.

Es Fann nicht geleugnet werben, baß bie meißen ^eimatmufeen unferer ргоѵіпз* 
ßäbte ihren Urfprung mehr bem liebhaberifchen Sammeltrieb Еіпзеіпег verbanFcn 
ober beßenfalls aus bem 23eßreben entßanben ftnb, Seugniße ber Vergangenheit vor 
ficherer Vernichtung зи bewahren. Erß дапз allmählich gewann ber ÒebanFe Kaum, 
burch hiefe Sammlungen örtliche pflegeßätten bes ^eimat* unb VolFstumsbewußt* 
feins зи fcf>af fen, bie bas 23ilb ber Vergangenheit unb bes Kulturlebens ber betreffen* 
ben Stabt ober £anbfcf?aft in all ihren Sweigen wiberfpiegeln foHten.

(Perabe in (Pßpreußen läßt ftd) biefer XVanbel in ber Auffaßung bes ^eimat* 
mufeums von einer wähl* unb 3ieHofen „Sammlung" bis зиг planvollen ^егапзіеЬипд 
зи volFsbilbenben unb enieberifcben Aufgaben gut beobachten. Tüe ^ebeutungsloßg* 
Feit bes erßen Entwicflungsabfchnittes wirb auch burch bie äußerß geringe Sahl von 
nur fünf oßpreußifchen s^eimatmufeen vor bem XVeltFrieg unterßrichen. Erß bie 
VlachFriegs3eit brachte in (Pßpreußen ben Umfchwung — fpäter als in anbern Teilen 
T)eutfchlanbs —, als heimattreue männer bie XXotwenbigFeit unb XVieberbelebung bes 
VoIFstumsgebanFen in bem bebrohten (ВгепзІапЬ erFannten unb oft unter großen 
ScßwierigFeiten mit ber Errichtung einer дапзеп Keihe von ^eimatmufeen bie mit* 
telpunFte für bie ^eimatpflege fcfjufen. Sur weiteren Unterßü^ung biefer 23eßrebun* 
gen unb зиг ^brberung unb ìlusbau ber ^eimatmufeen würbe )926 — auf Anregung 
muf.*ï)ir. Dr. (Paertes — ber „X>erbanb oßmärFifcher ^eimatmufeen" gegrünbet, 
beßen (Refchäftsführer UîufeumsbireFtor Dr. (Paerte würbe, ^as einheitliche Siel unb 
bie Kufgabe ber mufeen foHte es fein, burch Sammeln unb KusßeHen von Fultur* 
gefchichtlich wichtigen (Pegenßänben Xkrßänbnis für bie Altertümer зи erwecFen, bie 
Kenntnis ber KulturentwicFlung ber engeren Heimat зи vermitteln, um baburch ein 
Verbunbenfein mit bem Mîutterboben 311 bewirFen, unb fchließlich auch in Sufammen* 



arbeit mit bem provin3ialmufeum an ber wißenfd)aftlid)en Erforschung ber Kultur* 
gefd)id)te bed £anbed mit^uarbeiten. Befonberer Wert würbe beim 2ludbau ber Ши* 
feen auf ihre gren^Ianbpolitifc^en 2lufgaben gelegt, fo baß in ihnen alle beutfdßumd* 
betonten Faktoren burd)aud in ben Vorbergrunb traten. Ebenfo tatkräftig würbe 
bie Schulung ber lîîufeumdleiter betrieben, bie зи jäF>rlid>en Lehrgängen an ßetd 
wed)felnben (Drten 3ufammengerufen würben unb baburd) aud) mufeumdted)nifd)e Er* 
fahrungen fammeln unb untereinanber austaufcfyen konnten. Daß fd)Iießlid) bie 3abl 
ber im Verbanbe oßmärkifd)er ^eimatmufeen vereinigten Uîufeen heute гд beträgt, 
3eigt bie barin geleitete 2lrbeit unb 23ebeutung ber Vereinigung зиг (Benüge, gebt 
bod) aud) ihre Sielfegung in vielem mit ben Aufgaben bed nunmehr vom ITUnißerium 
eingefeçten Mîufeumdpflegerd überein.

Dennod) bebeutet bad jegige 2lmt eined Uîufeumdpflegerd etwad grunbfä^lid) 
neued — fd)on allein baburd), baß nunmehr bie Vïeuorbnung bed i^eimatmufeumd* 
wefend von Keid)d wegen einheitlich geregelt wirb. Ed braudß wohl nid)t befonberd 
betont 3u werben, baß babei eine ailed ebnenbe (BIeid)förmigkeit unbebingt vermieben 
werben foH, fonbern baß gerabe auf bie befonbern (Begebenheiten unb bie Vielfältig* 
keit ber еіпзеіпеп Lanbfdjaften größte Kückftdß genommen wirb. Dedhalb barf ber 
Uîufeumdpfleger nid)t lanbfremb fein, fonbern muß in feinem Pflegfd)aftdbe3irk mög* 
Iid)ß eingeboren, mit Laub unb Leuten völlig vertraut fein unb bort fd)on ein Ши* 
feum nad) ben (Brunbfä^en volkder3ieherifd)er lludwertung unb mufeumdted)nifd)^ein* 
wanbfrei geleitet haben. Seine Stellung, bie einerfeitd ben übergeorbneten Bebörben, 
vor allem bem Keid)sminißerium gegenüber eine gutad)tlid)e unb beratenbe iß, anbe* 
rerfeitd von biefem mit allen Vollmachten зиг Durchführung ber aid notwenbig er* 
kannten IHaßnahmen audgerüßet wirb, gewäbrleißet fomit eine ßraffere 2ludrid)tung 
ber <$eimatmufeen auf bie 3bee einer volkder3ieherifd)en pflegeßätte beutfd)en Volkd* 
tumd hin.

Der Kufgabenkreid bed pflegerd für ^eimatmufeen iß ein äußerß umfaffenber 
unb mannigfacher, ber ftd) im Verlauf ber 2lrbeiten nod) wefentlid) erweitern bürfte. 
So iß aid eined ber bringlid)ßen Зіеіе 3unäd)ß bie Sichtung bed vorhanbenen Beßan* 
bed an ^eimatmufeen überhaupt be3eid)net. Die Beobachtung, baß aud) heute П°Ф 
oft lebiglid) eine belanglofe Sammlung von (Begenßänben ober mehr nod) ber rein 
perfönlid)e ЕЬгдеіз Еіпзеіпег зиг Errichtung von i£eimatmufeen führte, hat bekannt* 
lid) fd)on vor einigen IHonaten 311 bem von Keid)5minißer Kuß hcraudgebrad)ten 
Erlaß über VTeugrünbungen geführt. 2lber aud) unter ben beßehenben ^eimatmufeen 
verbergen ftd) foldje, bie aud Шапдеі an geeignetem Stoff ober Wirkungdmöglid)* 
keiten fd)on an ftd) nid)t lebendfähig ftnb, nod) viel weniger aber ben heutigen fyocfy 
gesellten 2lnforberungen genügen können. Durd) ihrc 2ludmer3ung wirb ber Kreid 
ber i^eimatmufeen in Zukunft nur auf bie Sammlungen befdjränkt bleiben, bie wirk* 
lid) bie Везеіфпипд i^eimatmufeum im Sinne ber heutigen 2luffaffung зи tragen 
berechtigt ftnb.

Eine nod) umfangreichere 2lrbeit wirb in ber geeigneten 2ludwahl bed gefam* 
melten Stoffed beßehen. 3n ber Kegel konnte ftd) bad ^eimatmufeum bidhcr eine 
2ludwahl nad) befonberen (Beßd)tdpunkten kaum leißen, fonbern ßanb jeber (Bebe* 
freubigkeit ohne Befd)ränkung offen. Die v^olge war, baß man heute in vielen biefer 
tîîufeen neben einer Шепде wertvoller gefammelter (Begenßänbe aud) gän3lid) belang* 
lofe, ja 3uweilen fogar regelrechten Kitfd) fehen kann, зи befien 2ludmer3ung ein takt* 
voHed, aber feßed Durchgreifen bed Hîufeumdpflegerd geboten fein wirb. 2lnbererfeitd 
fehlt ed bem IHufeum oft an (Begenßänben, bie gerabe von großer Bebeutung für bie 
Kulturgefd)id)te bed betr. Wirkungdbereidjed ftnb. Um bem 3id/ burd) eine forgfäl* 



tige ausgewählte unb überftd)tlid) georbnete Sd)aufammlung ein volhiänbiges unb 
lebenbiges Silb ber KulturentwicFlung зи vermitteln, möglich^ nahe3uFommen, be* 
barf ев batter einer X>erwenbung von geeigneten VTad)biIbungen unb fonftigen Tin* 
fchauungsmitteln, зи bent ber Austaufd) von (BriginalftücFen mit bent ргоѵіпзіаі* 
mufeum treten muß. $)aß ftd> bad ^eimatmufeum зиг Erfüllung feiner Aufgaben le* 
biglid) mit einer Scfjaufammlung begnügt unb Feinen Wert auf bie Sammlung über* 
flüffiger (Begenflänbe legen barf, bebarf eigentlich Feiner Erörterung, beim bie Ein* 
ricfytung eines Archivs, in bem alle wertvollen SDenfmäler ber Vergangenheit gebor* 
gen werben, gehört in bett Sereid) eines wiflenfd)aftlid)en Sentralmufeums.

Währenb biefe Arbeiten fd)on in wenigen fahren abgefdjloffen fein foHen, ift 
eine ber wid)tig|ien Aufgaben, bie Schulung ber Mìufeumsleitcr, 3citlid) überhaupt 
nid)t зи Ьедгепзеп. Vïeben ber Unterweifung ber jetzigen Uîufeumsleiter in ben neuen 
(BebanFen unb Sielen, wirb vor allem auf bie Ausbilbung bes Fommenben (Befd)Ied)ts 
3U geeigneten UTufeumsleitern Wert gelegt, hierbei ift vor allem an bie herein* 
Ьезіе^ипд ber Fünftigen Mehrer, ber Stubenten ber ^od)fd)ulen für £ehrerbilbung 
in bas Arbeitsgebiet ber ^eimatmufeen gebadjt, bie fdjon währenb bes Stubiums er^ 
folgen foH unb ftd) mehr auf bie praFtifche Arbeit in ben Hìufeen felbjł, als auf 
wifienfchaftliche Erörterungen ЬезіеЬеп foli. Unterrichtsfilme, eine befonbere Seit* 
fd)rift unb bie geplante Verausgabe eines Vanbbud)es für VeimaUnufeen werben bie 
Schulungsarbeit von biefer Seite her unterftü^en.

(Bewiß werben bie in Кйгзе erfolgenben genteinfamen 23efprechungen ber Ши* 
feumspfleger unb fernerhin bie Erfahrungen in ber Arbeit felbft weitere Ein3elbeiten 
ergeben, foviel geht aber aus ben jeçigen Richtlinien fdjon hervor, baß ber UTufeums* 
Pfleger bie (Bewähr bieten wirb, aus ben Veimatmufeen wahre Er3iehungsftätten bes 
beutfdjen X>olFes зи fchaffen unb ihnen eine Sebeutung зи geben, bie ber ber größeren 
Uîufeen um nichts nach^ehen wirb.



IV. àieine UTitteilung.

îoknfrone unb îotenbraut.
Von W. Gaerte.

Эп einigen oftpreußifcfyen TorfFirchen finbet man feltfame, verglaße (behäufe 
verfd)iebenjter Stilarten vor, worin merFwürbige, aus buntem flitter, Slumen unb 
Rebern gefertigte pyramibenformige (bebilbe aufbewahrt werben. (bft fehlt bereite 
ber Inhalt biefer KäWen, wie in Dubitten unb llrnau bei Königsberg. 25e\ ber groß* 
ten ШеЬгзаЫ ber Kircßenbefucßer ifł beute bie Kenntnis von ber Sebeutung biefer 
Fircf)lid)en Kusftattung Faum noch erhalten, nur ber tìame „T о t e n Fr о n e" h^t 
ftch l)ier unb ba noch lebenbig erhalten, lEinW werben wohl in jeber ber oftpreußifcfyen 
Kirchen viele folger „TotenFronen" gehangen haben. Tiber früh wanberten bie mei* 
Wen als unverftanbenes überbleibfel einer älteren Seit auf ben Kirchenboben ober ins 
fetter. Trei folger Kä^en, leiber ohne Füllung, gelangten vom Soben ber Stein* 
bammer Кігфе зи Königsberg ins pruffta*lHufeum, wo auch noch brei weitere Toten* 
Fronen, nunmehr vor allen SufälligFeiten bewahrt, ftch befinben.

Welche Scwanbtnis hat es mit biefen Sengen aus einer entfehwunbenen Seit? ‘fs 
Weht 3unäcf)W außer jebem Sweifel, baß wir es mit „25 r a u t F г о n e n" $u tun haben, 
alfo mit jenem ScßmucF, ben bie Sraut früherer Seiten währenb ber ^офзеіі trug. 
Sis gegen bie Witte bes )9. Dahrhunberts waren biefe SrautFronen im (Bebrauch, 
um bann vom WyrthenFran3 verbrängt 311 werben. Unb auch biefe finbet man in ben 
Kirchen (Dtipreußens hier unb ba aufgehängt. Wie Famen biefe SrautFronen unb 
*Frän3e in bie Kirchen?

Tue Antwort auf biefe v^rage geben uns bie mit ben (begenWänben in Sufammen* 
hang jłehenben Onfchriften. hanbelt ftch hier nicht um bie SrautFronen wirFlid) 
getrauter, weiblicher perfonen, fonbern um folcfje ftnnbilblicher 21rt, bie beim Tobe 
junger, unvermählt gebliebener ІПаЬфеп, ja fogar Kinber, eigens für bas Segräbnis 
biefer perfonen angefertigt unb fpäter in ber Кігфе niebergelegt würben.

Tuefe Segräbnisfttte bei unvermählt Y>erftorbenen, bie gewiß noch begleitet war 
von fonjłiger bräutlicher TlusfchmücFung ber Toten, finbet ihre егдапзепЬеп Ver* 
gleiche in vielen ähnlichen Segräbnisbräuchen, wie fie mancherorts bis in allerneuefle 
Seit üblich waren unb noch heute gepflegt werben. Эп (Dflpreußen fchmücFte man noch 
nach bem Kriege ein geworbenes ІПаЬфеп wie eine Sraut mit Schleier unb Кгапз. 
□n ITÎittelfchlefien gilt bei unverheiratet (beworbenen ber Segräbnistag als 
^och3eitstag, wobei bas Trauerhaus feWlid) gefchmücFt wirb. 3n Kleinrußlanb 
fchmücFt man ein geworbenes IHäbchen wie зиг ^och3^it unb vereinigt hoch3citlіфеп 
Srauch mit ben SegräbnisfeierlichFeiten; basfelbe gefchieht auch beim Tobe eines 
Surfchen. 3n £ettlanb wirb bie SeW<*ttung junger, im ^eiratsalter VerWorbener in 
fröhlicher Weife gefeiert; ber 3weite unb britte Tag heißen дегаЬези ,,^och3citz/.

KUe biefe Sräuche ftnb ftchtlich aus bem (bebanFen entfprungen, bem Perßor* 
benen bas, was bas ^eben ihm nicht gegeben, nämlich bie s^ochs^it, am Segräbnistage 
3uFommen зи laffen.



Einige irei tere Begräbnisfitten laßen basfelbe (BebanFengut noch Harer in 
fcheinung treten, Bisweilen wirb eine regelrechte 9cf)einbocf)3eit mit bent 
Toten ѵоИзодеп. 3n Reffen 3. В. werben bie Sarge ber DunggefeUen von Kran y 
m ä b ф e n begleitet, bie vier Wochen lang Trauer tragen. 3n Böhmen gibt man 
bem unverheiratet geworbenen Düngling eine (фгоагз verfcfyleierte „Braut" mit ine 
Trauergefolge. 3n Serbien folgt irgenbein ШаЬфеп, wie зиг ^od)3cit апдезодеп, 
in ber ^anb 3wci Кгапзе, bem Sarge bed OunggefeUen. 3wei Brautführer begleiten 
fie. ICinen Кгапз wirft fie ins (Prab, ben anberen tragt fie einige 3eit, obgleich fte nie* 
mais baran gebaut bat, ben Verdorbenen зи heiraten. 3n pobolien, wo bie über* 
Зеидипд begeht, baß bie Toten ohne (Pattin in jener Welt Feine Stätte haben, wirb 
bie Begattung eines Burfdjen nach 2trt einer ^och3eit ѵоИзодеп. T^em toten ШаЬфеп 
heftet man bort 3wei Кгапзе an. Ohr wirb für bas Denfeits ein Bräutigam benimmt; 
irgenbein Burfcfje übernimmt bie Kolie eines folgen. 3m hoch3eitlichen Kufpuç be* 
gleitet er bie Verdorbene зит (Prabe. Von biefer 3eit betrachtet ibn bie familie ber 
Toten als „c5cf)wiegerfobnzz.

2lbb. ). 2higlitten, Kr. Bartendein.



23eifpiele atynUcfyer unb gleicher 2lrt ließen ftd> nod) viele anführen. Тис mit» 
geteilten mögen aid Seweid für ben 25raud) ber finnbilblid)en Totenhod)3eit 
genügen.

Tüefe ftnnbilblid)e ѲфеіпЬапЬІипд war einflXVirHid)Feit geroefen. T)a» 
für feien befonberd 3wei Berichte arabifd)en Sdjrifttumd, bie ftcf> auf ruffifd)e Ver» 
hältniffe bed )o. Oahrhunbertd ЬезіеЬеп, genannt. Ber llraber I1îadl>ube teilt um 
940 mit: „Wenn einer aid OunggefeHe fł-irbt, fo verheiraten fie (bie Kuflen) ihn nad) 
feinem Tobe". Baß ed ftd) I)ier tatfäd)lid) um bie förmliche Verheiratung ber £eid)e 
mit einem lebenbigen HTäbcfyen gebanbeit gebt Har aud einem Bericht bed lira» 
berd 3bn»^abblan hervor, ber bie Totenl)od)3eit eined reichen, ruffifcfyen Kaufmannd 
audführlid) befdjrieben fyat. Panaci) würbe ein ІПаЬфеп befhmmt, mit bem Toten 
auf beflen Qd)iffe, bad auf ^anb gezogen war, verbrannt $u werben. Vor bem ^lam* 
mentobe würben mit it)m ^anblungen vorgenommen, bie mit bem bekannten inbo* 
germanifdjen ^od)$eitdbraud) genau übereinftimmen unb baber Feinen 3meifel an einer

llbb. 2. Treutjburg, Kr. pr. ^ylau.



roirflid) beabsichtigten Totenhod)3eit 3ulaffen: ^ußroafd)ung, ^ebung über bie Or* 
fd)roelle, geroaltfame Einführung зит Toten, 2lbfcf)iebdlieber ber Sraut unb 
opfer. Die ergreifenbe 9d)ilberung bed llraberd fd)ließt mit ben Worten: „23alb er* 
griff bae ^euer ben E^5haufen, halb bernad) bad 9d)iff, bann bad (Везек unb ben 
Шапп unb bad ШаЬфеп unb ailed, road im 9d)iff roar". Wer erinnert fid) F>ier nid)t 
ber Tötung Polypenad, ber lieblichen Tochter bed trojanifd)en Königd priamod, зи 
(Ehren bed gried)ifd)cn toten gelben llchill, ber jene felber für bad 2lenfeitd geforbert 
hatte?

2lbb. 3. Sdjrein mit Totenfronen in ber Кігфе von 
(Br. @d)roandfelb, Kr. Sartenjłein.

Wir tonnen nad) ben obigen Darlegungen in ber Æntroiiflung bed in (Europa 
verbreiteten Sraud)ed ber Totenbod)3eit einem verdorbenen Ounggefellen ober ШаЬ* 
d)en зи (Ehren b r e i Stufen unterbleiben: ). Tötung einer гоеіЬІіфеп perfon nad) 
vorangegangener feierlicher Trauung am (Brab bed l^erjtorbenen, 2. fmnbilblid)e 
*ood)3eitdfeier unb 3. bod)3eitlicher “lludputj beim Segräbnid.



ï)en blutigen lErnW einer barbarifd)en Vergangenheit in bie Sahnen menfd)* 
lid)er lêmpfinbung gelenFt )u haben, fd)eint bem gried)ifd)en Vol Fe früh befd)ieben 
gewefen 311 fein, ^emoWhened fprid)t nämlich in feiner Kebe gegen £eod)ared von 
bem Dunggefellentum bed geworbenen 2lrcf)iabed. „Weld)Cd Зеіфеп fprid)t bafün 
Weht eine ^utrophore (= Sabewaßer*(5efäß) auf bem (Brabe bed 2lrcf)iabed". Du 
einer folchen ^utrophore würbe in ilthen bei ber ^od)3eit bem Srautpaar aus ber 
heiligen (Buelle Kallirrboe bad Wafler 311m Srautbab 3ugetragen. Wad alfo bem 
2lrcf)iabed bad £eben verfagt hatte, nämlich bad зиг ^od)3eit benötigte Waßer in bem 
(Befaß, warb ihm aid finnbilblidjer ^od)3eitdbraud) am (Brabe von ben ^interbUebt* 
nen gegeben. £)er gried)ifd)en Äutropbore entfprid)t alfo ber VorWellung nad) bie 
oWpreußifche l)od)3eitlid)e TotenFrone.

Die §rau bä ben 2lltpieujkn vor 700 Зсфгеп.
2luf (Brunb von 3eugnifien bed Sd)rifttumd.

Von W. (Baerte.

Wir verfemen und in ber 3eitgefd)id)te ï)eutfd)lanbd 700 Dahre unb mehr 3urücFî 
£)en WeWen unfered Vaterlanbed unb feinen äußerWen <DWcn wollen wir einleitenb ind 
Huge faffen. Weid) eine weit* unb tiefgrünbige Kluft tut ftd) auf! ì?ort ein gewal* 
tiged Staatdwefen, bad heilige, römifdfye Keid) beutfcßer tiation, hier in <DWPreußen 
3erfplitterung in un3ählige gaufürWlicße Se3irFe in locFerem Stammedverbanb» Dm 
WeWen wolFenragenbe ^ome unb pradWWroçenbe KaiferpaläWe, im (DWen aid (botter* 
ft^e raufcßenbe Wälber unb einfache ^ol3hütten aid Wohnßätte bed Uìenfchen. Dm 
YVeßen blühte Schrifttum unb Kunß/ fdjriftlod floß bad Seben bed öWlid)en Uìenfchen 
babin. Huf vielen anberen (Bebieten berfelbe gewaltige llnterfd)ieb.

Wer waren bie Sewohner bed bamaligen (BWpreußene^ £ne alten <befd)id)td* 
fd)reiber nennen fte „prußen", eine Se3eid)nung, bie fpäter auf bad gefamte König* 
tum Preußen bid 311m Kbein übertragen worben iW» ^ie alten Preußen bilbeten einW 
mit ihren tìad)barn, ben nod) beute fortlebenben Litauern unb betten, eine Sprad)* 
familie, bie baltifd)e, bie i^rerfeitd mit ber germanifd)en unb anberen Sprad)Freifen 
verfd)wißert iW* Wenn aud) bad VoIFdtum ber llltpreußen heute erlofdjen iW, un* 
За^Іідс (Drtd* unb viele perfonennamen зеидеп nod) in ber Deceit von ben llrein* 
wohnern <DWPrcußend vor 700 Dabren.

Dbr CbaraFterbilb fcßwauFt in ber <befd)id)te. Unter ben alten kEbroniWen fehlt 
ed nid)t an foldjen, bie nur fd)led)ted von ihnen berichten, fo ber polnifd)e KablubecF: 
„bad altpreußifd)e Y>olF ber polepianern überträfe an (PraufamFeit bie Slutbegierbe 
ber gefäbrlichWen wilben SeWien/z. Dnbeffen erfdjeint bad kfharaFterbilb ber Tilt* 
preußen im Urteil anberer Sd)riftWeller weniger bunFel unb manche überlieferte ^id)t* 
feite berührt angenehm.

,,æd Fann von ihnen (b. h- ben prußen) hinpchtlid) ihrer Sitten viel £öblid)ed 
gefagt werben", fd)reibt llbam von Sremen. „Viele gute £igenfd)aften" beWätigt für 
bie beibnifchen prußen aud) ^elmolb, ber fte aid „febr leutfelig" be3eid)net.

tieben biefen allgemeinen Urteilen ber alten (Pefd)id)tdfd)reiber über bie £baraF* 
teranlage ber Hltpreußen gibt ed aud) manchen wertvollen ^inweid über bie gefell* 
fd)aftlid)en, militärifd)en unb Fultifd)en Y>erbältniße im preußenlanbe. 2lud) über bad 
Familienleben unb befonberd über bie Stellung ber altpreußifcben Frau vor 7oo 



Jahren Fönnen mir beute ein trenn and) nid)t abgefdßoßenes, fo bod) menigßens £in* 
3elbeiten crfaßenbes Bilb aus verßreuten Vjadjridjten entmerfen. Begleiten mir 
einmal bie altpreußifdje Qau von ber Wiege bis зит (Brabe.

Pon unferem heutigen StanbpunFt betrachtet tvar ber Kitpreußin ein nidß 
gerabe beneibensmertes Æeben befeuert, (Bleid) nad) ber (Beburt brobte bem m e i b ♦ 
I i d) e n Kinbe (Befahr unb зтаг bie ber Tötung burd) bie eigenen Qmilienangeböri* 
gen. Solche muß bes öfteren Tatfache getvefen fein, fonß batte nidß papß ^Jono* 
rius III. in einem Schreiben über bie Kitpreußen vom Jahre )2)8 ben Sa$ prägen 
Fönnen: „Wieviele meiblidje Kinber bie Wutter aud) 311г Welt bringt, man tötet fie 
alle außer einem" (Poigt, <6efd)id)te Preußen I, S. H9)* IHäbchentötung mag als 
tvabrer Kern aud) einer überlieferten Sage vom Untergang bes altpreußifd)en Chalin* 
berßammes зи (Brunbe liegen. Sie erzählt: Bas (Balinberlanb tvar übervölFert. Bie 
v^olge bavon tvar ber Befdßuß, alle Ш äbd) e n 3 и töten unb nur bie K n а * 
ben auf3uer3ieben. Bie Qauen mußten ftd) зи rächen. Veranlaßt burd) bie 
bod)angefebene Stammes*prophetin fielen bie Wanner ohne Webr unb Waffen in 
bas feinblid)c d)rißlid)e ЯапЬ ein. Kuf ber ^eimFe^r begriffen, erlagen fte alle bem 
Sdimerte ber nad)cilenben Thrißen.

Bas Verhältnis ber ermadßenen Tochter зит Pater mirb befonbers Flar im i^in* 
blicF auf ihre £ b e f d) I i e ß и n g. Nid)t, baß bie junge vfrau eine mitgift in bie 
£he brachte, -nein, fie mußte mie eine Sache von ihrem Pater als Eigentümer abge* 
Fauft tverben. Bie Kitpreußen befanben ftd) alfo im Stabium ber Kaufehe. 1—)o Ш 
betrug ber Kaufpreis, ober er beßanb in Naturalien ober Pieh. Jm Thrißburger 
Pertrag von 1249 batten bie Preußen verfpred)en müßen, baß fernerhin Feiner feine 
Tochter in bie Ehe verFaufen follte unb baß niemanb für ftd) ober ben Sohn eine 
(Battin Faufen bürfe. Bod) hat es hiermit ber (Drben felber nicht fo genau genom* 
men. Ber Orbcnsfd)riftßeller peter v. Busburg teilt nämlid) mit, baß bie Kaufehe 
bis зи feiner Seit, alfo bis )3is, nod) im Sd)mange mar (Scriptores rerum Prußi* 
carum 1,5*4). Unb menu man im Treßlerbud) ließ: „Wir (b. b. die Ordensbrüder) 
Fauften ihm ein Weib für 2 UìarF", fo 3eugt diefe Stelle für die Tatfad)e des vfort* 
lebens der Kaufebe nodj mährend der Ordens3eit.

Bie der Kitpreußin bot ein höd)ß intereßantes Erlebnis mit dem
mannigfachßen BeimerF. Por ihrem Kus3ug aus bem heimatlichen ^aus nahm bie 
Braut unter lautem, her33erreißenbem WebFlagen, morin Qauen unb Jungfrauen 
bes eigenen Kreifes fte unterßiüsten, Kbfdßeb von X>ater unb Uiutter, ^aus unb ^erb* 
feuer, Tier unb (Berät.

T>ann fd)icFte ber Bräutigam ben v^od)3dtsmagen; er felbß blieb babeim. Kuf 
ber Фгепзе bes für bie 25raut neuen WirFungsbe$irFes mürben ihr brennenbe Sd)eite 
vom ^erbfeuer ihrer Fünftigen i^äuslid)Feit entgegengebracht, dreimal umFreiße 
ber Querträger ben Wagen ber 25rautz ein magifd)er KFt, um böfe Dämonen, beren 
Tummelplatz bie Фгепзеп bes Dorfes barßellten, von ber 23raut fermzuhalten, bamit 
fte ihr nid)t Schaben irgenbmeld)er Krt 3ufügten. Hin TrunF, beim Fur3en ^alt auf 
ber (Bren3fd)eibe ber 23raut bargebradß, verßnnbilblid)te Kufnabme in bie Fünftige 
Oß* unb TrinFgemeinfd)aft.

Por bem (Behöft bes Bräutigams angelangt, ergab ftd) ein feltfames Spiel mit 
tiefer Bebeutung. 5Der Wagenführer fprang eilenbs vom Pferbe, um ftd) auf ben 
Stuhl 3u fet3en, ber bebecFt mit Kißen unb ^anbtud), vor ber ^austür ßanb. Tue in 
bes Bräutigams ^aufe Perfammelten fudßen ibn baran зи hebern. Waren fte 
fd)neller зиг Stelle als ber Qhrmann, bann mußte biefer Spießruten laufen, mürbe 
3ur Porbertür hinein* unb зиг Seitentür hinausgefd)lagen. So trieb man bas Böfe 



vor betn (Еіпзид ber 25raut aud bent s^aufe, bamit biefe vor Schaben bewahrt bliebe. 
Tierfelbe ZwecF war erreicht, Fomite ber Fuhrmann ftd) auf ben Stuhl fe$en unb bad 
^anbtud) ergreifen, bad ihm bann gehörte, bevor bie ^in$ueilenben ibn erfaßten, ein 
Täufd)ungdtnanöver, für bie möglicfyertveife erzürnten ^audgöttcr beßimmt. £eid)t 
Fonnten biefe böfe fein über bie frembe perfon, bie , von außerhalb Fommenb, nun* 
mehr in ihren llîad)tbe3irF einrücFen wollte. Traber mußte ber Fuhrmann 3uerß ind 
(Bel)öft hinein, bett Stuhl beferen unb fo bie etwa bödwilligen (Beißer von ber Jöraut 
ablenFen unb auf feine perfon 1)іпзіеі)еп, fte alfo irreleiten.

iFrß jet$t würbe bie 23raut aud bent Wagen gehoben unb auf bett Stuhl vor ber 
^audtür gefegt, ben vorher ber Fuhrmann inne gehabt batte, Tüefelbe ^anblung 
erfolgte innerhalb bed t^aufed vor bent t^erbe, nad)bem зиѵог bie Sraut biefett brei* 
mal umFreiß ljatte. Si^gemeinfd)aft unb ^erbverbunbenheit, wie fte bie übrigen 
^audgenoffen befaßen, mürben baburd) von ber jungen vfrau erworben.

Aldbann fpielten ftd) ^anbluttgett ab, welche bie neu in bad ^aud Aufgenomtnene 
gewißermaßen ben ^audgeißern vorßellen unb fte in gute 25езіеЬипд 311 ihnen fetten 
foHten, tvoburd) fte ftd) bie Kultgemeinfd)aft ihrer neuen WirFungdßätte erwarb. 
Garnit bie 23raut ber (Beißer nid)t anftdßig würbe, verhüllte ein Tud) ihre Augen, 
^onig firmierte man ihr um ben Ulunb. Dn biefer Verfaßung würbe fie vor alle 
Türen bed ^aufed geführt. An biefe Flopfte ihr vfuß mehrfach an; fo rief fte bie 
(Beißer, bie 3wifd)en bett Türen unb unter ber Schwelle зи wohnen pflegten. Vor 
jeber æingangdpforte ßreute jemanb aud einem SacF alle Sorten (Betreibe über bie 
23raut, eine 3auberifd)e ^anblung, woburd) man bie ^audFobolbe veranlaßen wollte, 
ßetd reichen ^rüdßefegen, vielleicht aud) reichen Kinberfegen über bie neue ^audfrau 
„aud3ufd)ütten".

VTad) all bief en Aufnahmeriten gab man ftd) bent Tßen unb Tr inFen, barauf betn 
Тапзеп hin bid fpät in bie Vfadß hinein. T)er Abfdßuß ber ^eier brachte nod) einige 
Zeremonien, bie auf Sd)uç ber 23raut vor bödartigen ^Dämonen аЬзіекеп. T)ad lange 
t^aar fiel unter ber Schere. lEin Кгапз, mit einem weißen Tud) benäht, fd)Ioß bie 
junge ^rau magifd) gegen bie Außenwelt hin vor allen fd)äblid)en ICinwirFungen für 
bie Fommenben Fritifcßen llugenblicFe ihred hebend ab. Кгапз unb Qd)leiertud)z bie 
man llbFlopte (Verhüllung) nannte, trug bie ^raut aud) fpäter bid 3 и r (Beburt 
ei ned 6ob ned. Tue ed)ut3iimbüllung würbe ihr mit ben Worten angelegt: „T>ie 
Ш ä g b e I e i n , bie bu trägß, ftnb von beinern ^leifd), trägß bu aber ein Ш ä n tt * 
I e i n , fo iß beine 3ungfraufd)aft aud". Vïod) ein Umtan3 in ber neuen Aufmachung, 
bann führte man bie 23raut зи 25ett. Unb feltfam genug, aber „nid)t anberd aid mit 
^äußen unb prügeln wohl abgebleut warb fte зи betn Bräutigam hineingeworfen" 
C^artFnod), Alted unb VTcued Preußen )684, S. )8)), ein leçted Uîittel, um wie beim 
9d)macFoßern bad möglid)erweife in ber 25raut nod) vorhanbene ^öfe unb Qd)äb* 
ließe, bad einen guten Ablauf hemmen Fönnte, weg3utreiben. T)en gebratenen 23raut* 
hahn verehrte aldbann bie junge ^rau 3ufammen mit betn 25räutigam, um 3auberifd) 
^rudßbarFeit unb Kinberfegen зи erwirFen. (Bebratene SocFd* unb 23ärennieren, eben* 
falld beiben gereicht, be3wecFen benfelben Zauber.

Uîit bem im Öd)lafgemad) eingenommenen ^rudßbarFeitdeßen war bad Zauber* 
fpiel befdßoffen, bad bie Sraut bei ber altpreußifdjen ^od)^dt зиш HîittelpunFt 
hatte. Aid erßarrte ^orm ohne Qinnverßänbnid bei ben beteiligten lebt beute nod) 
bei ben oßpreußifd)en ^och3eiten manche ^anblung früherer Tage fort.

Zur а и 6 fr а и unb (B a 11 i n geworben, fanb bie Altpreußin im neuen 
ein nad) unferen Gegriffen wenig erfreulidjed Mod. Wie aid Tochter im ^aufe 

bed Vaterd warb fte aud) im neuen WirFungdFreid nur aid Sadie behanbelt, mit 



welcher ber ^err unb Sefï^er nad) 25elieben umfpringen Fomite. (Dft mußte fie bae 
Æeben neben ihrem (Satten mit nod) einer ober mehreren anberen grauen teilen, benn 
bie (Einehe war nicht allgemein üblicher 25raud). Wem von ben Kitpreußen beßere 
Vermögeneverhältniffe ее gegatteten, ber burfte ftd) mehrere Jrauen erlaufen. 25e* 
ftrebt mit biefer Sitte зи brechen, nötigte ber (Srben int Thridburger Vertrag ben 
Preußen bae Verfpred)en ab, fie würben fernerhin nicfyt mehr )u gleicher 3eit 3wei 
ober mehr (Sattinnen ihr eigen nennen (Voigt I, ^^4). T)er Unterfd)ieb 3wifd)en ber 
25ehanblung einer beutfcfyen æl^efrau unb einer altpreußifd>en war fo augenfällig, baß 
ber <î)rbenôfd)riftfteller peter v. Twburg ee ber (Erwähnung für wert hielt, barüber 
3U berichten. (Er fcßreibt: „3Der Kitpreuße behanbelt feine (Sattin wie eine Wienerin. 
Vïid)t ißt er mit ihr an einem Tifd) unb an beftimmten Tagen muß fte bem ^aue* 
geftnbe unb ben (Saftfreunben bie Jfüße wafcfyen" (Voigt I, f ^4).

T)er Kitpreußin felber fielen nur Pflichten зи; fte hatte nid)t bie geringde Se* 
beutung einer bürgerlidjen perfon. Ked)tloe blieb aud) nad) bem Tobe bee (Satten 
bi e jr au a I в W i t w e. (Erbanfprüd)e an bae fahrenbe unb unbewegliche 
unb (Sut bee Verdorbenen Fomite nur ber таппііфе VTad)Fomme erheben, in feinem 
Wegfall ber Sruber bee Toten. Witwe unb unverheiratete Tochter gingen wie jebe 
anbere finteriaftenfchaft in ben SeftQ bee rechtmäßigen (Erben über. War biefer ein 
Stieffobn ber hinterbliebenen Witwe, fo Fomite er lettere, b. h* feine eigene Stief* 
mutter, ehelichen (Voigt I, $^4). Sond fd)eint bie Witwe im alten preußenlanbe 
nid)t wieber geheiratet зи haben, währenb ев für ben Witwer moralifd)ee (Sefet; war, 
ftd) möglichd balb wieber зи verheiraten. Wenn Winrid) v. Kniprobe in einem 
Privileg verfügte, man folle ben Witwen ber im Kriege gefallenen Scßalauer an 
ber Шетеі bie fahrenbe ^abe belaßen unb ihre Wieberverheiratung betreiben (Peter 
von Tmeburg), bann bedätigt biefe Kuenabmeverfügung nur bae vorher gc3eid)nete 
Silb von ber Stellung ber altpreußifd)en Witwe. T)aß biefelbe wie bei anberen 
VölFern bee Kltertume nad) bem Tobe фгев Шапиев ftd) verfd)iebentlid) felbd tötete 
unb hat verbrennen laßen, id згоаг nid)t von älteren Schriftstellern überliefert; bod) 
fd)ließt bief es Verfagen bee Sdnüfttume nid)t aue, baß Selbßtotung ber Witwe vor- 
geFommen id, зитаі bie vorgefd)id)tlid)e Sobenforfd)ung gerabe in letter 3eit (Srä* 
ber aue ben verfd)iebenen Dahrhunberten nad)gewiefen hat, wo Шапп unb ^rau in 
einer (Brube beigefe^t waren. Tüefee Sufammentreffen läßt wohl nur ben Schluß 
auf Witwenfelbdtob 311 ((Saerte, Witwenverbrennung im vororbene3eitlid)en (Dd* 
preußen, pruffia 29, )933, )2f ff.).

(Ее erhebt ftd) nod) bie ^rage, welche KoHe bie jr au im К и 11 и e fpielte. 
(Sewiffe Fultifd)e ^anblungen waren nur Шаппегп vorbehalten, grauen mußten ihnen 
fernbleiben. (Ее hanbelte ftd) babci wohl um bedimmte ^rud)tbarFeite3cremonien, wo
bei bie Knwefenheit einee weiblichen Wefene ale erfolgdörenb betrachtet würbe, da
neben gab ее Kulte, bie nur ben Jrauen oblagen, wenn fte 3. 23. bie Schlange bee po- 
trimpoe pflegten, von bem fte Qegen bee Æeibee erflehten. Weibelottinnen, priede- 
rinnen waren bevo^ugte weibliche lììitglieber ber (Semeinbe. Qie mußten зеіНеЬепв 
unverehelicht bleiben. 23ieweilen genoß eine priederin ale Qtammee-Prophetin be* 
fonbere fyofye, allgemeine Verehrung, wie ев 3. 25. bei ben (Salinbern ber ^all war, wo 
nad) bem Willen unb <5utad)ten einer ^ohenpriederin mit dammeepäpdlid)er Uîacht 
fogar Kriegeangelegenheiten geregelt зи fein fd)eincn.

Aio viel über bie Stellung ber altpreußifd)en v^rau innerhalb bee bamaligen 
gefenfd)aftlid)en Æebcne. Wir möchten unfere Ad)ilberung aber nid)t befd)Iießen, ohne 
nod) einee im alten Schrifttum befonbere hervorgebobenen Wefene3ugee ber ^rau 
in Kitpreußen (Erwähnung зи tun, nämlich ihrer TrunFfedigFeit. VTod) um >700 be* 



richtet ber Pfarrer prätoriud von ben in (Dffpreußen angeftebelten Litauern, baß 
ihre grauen im TrinFen mehr vertragen aid bie männer, Sei bem SrubervolF ber 
2lltpreußen F>errfcf>te bad gleiche Verbältnid vor. Vornehmlich bei згоеі (Gelegen* 
beiten trat biefe TrinFunfitte ber grauen in ærfcfjeinung, bei ber Segrüßung eined 
(Gaffed unb bei ber Totenfeier. Dm erfferen Sfalle tranFen alle Familienangehörigen, 
^audfrau unb Töchter eingefchloffen, fo lange, bid, roie ed beißt „alle trunFin roor* 
ben". 2ln ber Totenfeier nach bem Segräbnid unb alljährlich an bem altpreußifchen 
2lUerfeelenfeff beteiligten ftch bie Freuten ebenfalls mit unmäßigem TrinFen. Sie 
Famen ben männern vor unb biefe roechfelten bann mit jenen im TrinFen ab. Unb fo 
lange tranFen fte in toller Tludgelaffenheit unb genoffen bie (Gafffreunbfchaft ber 
Witroe, bid ber le^te Tropfen vertrunFen. So Fann bie Nachricht nicht Wunber 
nehmen, baß 3ehn altpreußifchffubauifche Frauen eine ^onne Siered audgetrunFen 
haben.

Tue Stellung ber Frau im Kitpreußen vor 700 Dahren unterfchieb ftch, nHC w^r 
fahen, roefentlich von heutigen Verhältniffen. Von einer (Gleichberechtigung ber (Ge* 
fcblechter Fann nach ben und überFommenen Nachrichten nicht bie Xebe fein. Dm 
mittelpunFt ber F^ntilie, bed gefamten ^audroefend, ffanb ber Uîann aid ^audherr. 
Für ihn gab ed Xedffe, für bie Frau nur Pflichten. 23ebingt rourbe biefe Stellung 
ber Frau burch bie bei ben llltpreußen, roie auch bei allen anbern inbogermanifchen 
l^ölFern üblich geroefene Form ber fogenannten Vaterfamilie mit feff audgeprägtem 
Vaterrecht unb Vaterfolge im (Gegenfaç 311 ben mutterrechtlich bebingten (Gefell* 
fchaftdformen anberer alter europäifcher VölFer, 3. 25. ber piFten in Scfjottlanb, ber 
Dberer unb 23adFen in Spanien, bei benen noch in hifforifd)en Seiten bie einffige Vor* 
herrfchaft bed Uìutterrechted, ber mutterfolge in iFrfcheinung trat.



V. 23ифЬе(ргефипдеп.

£arl (Engel, Aus oftpreußistrr Vor)eit. Königsberg pr., Orafe & Un3er*Verlag, 
}93$, )$*$* Seiten. Preis: ХШ 6.5*0.

Schon feit langem fehlt uns ein Хчіф, bas in volfstümlid)er Weife über bie volFi* 
і’феп Verhältniße in ber Vor* unb ^гіфзеіі unferer Heimat AusFunft gibt unb зидіеіф über 
entfcfyeibenb wichtige neue ^orstungsergebniße ber Spatenwißenfchaft, wie pe in ben let$* 
ten *3at)ren bei uns егзіек würben. Oer Ьигф feine frühere TätigFeit am prußia*IHufeum 
beFannte profeßor (Engel t>at nun im Verlag Orafe и. Ппзсг ein 25иф ЬегаиздеЬгафі, 
іѵеіфез in ап|*фаиІіфег, lebhafter Sprache unb untcrßü^t Ьигф eine große Хефе von Ab* 
bilbungen unb ’Karten über Oßpreußens Vor* unb ^rül)3eit Ьегіфіеі.

jn bie mittlere Steinzeit, einen 3eitabfchnitt, ber von etwa 7000—35*00 v. 3w. bauert, 
aber nid)tr wie (Engel schreibt, bis 25*00 vor ber 3eitenwenbe währt, gehören bie meiflen 
älteren jfunbe'unferes ^cimatbobens. Oie Шеффеп lebten als Oäger unb Pfister, fam* 
melten 25eeren, 5*иф*е unb Pflan3cn. Am beginn ber jüngeren Steigert ѵоПзіеф рф in 
ber Wirtschaftsform ber Übergang зиг Vieh3ud)t unb зит ÀcFerbau.

tiorbifche æinwanbercr Famen паф (Dßpreußen, unb eine große Хефе von Altertums* 
funben Fünben von ber Anwesenheit погЬі|‘ф*іпЬодегтапі|’фег bauernvolFer in unferer 
Heimat.

Oer Vcrfaßer wirb bei feiner 9фіІЬегипд einer іпЬодегтапі|‘феп æinwanbererweHc 
aus Thüringen, ben fogenannten Ффпи^егатИегп (fo Ьезеіфпеі паф ben eigentümlichen, 
mit Schnüren in bie Tonmaße eingebrücFtcn Wuftern ber Töpferei), ber Oebeutung biefer 
Kultur leiber піфі дегефЬ ^іегЬигф muß ein Teil ber Karten als überholt gelten. 2Эеі ber 
Oebanblung ber entjcbcibenb wichtigen Kultur ber ‘^nurFcramiF unb ber fogenannten 
25ootäpte, welche Zeitformen eines anberen Kreifes pnb, gerät ber Verfaßet зит Teil in 
ХѴіЬег|*ргиф mit рф fciber unb bringt unbegrünbete unb зит Teil рфег ипгіфНде 25ehaup* 
tungen über bas Verhältnis ber wirFlichen SootaptFultur зи ber Kultur mit ben Streit* 
äpten ber ЁфпигЕсгапф’феп Oruppc.

Аиф in ben Ausführungen über bie fogenannte Fammver3ierte Tonware bes urfinno* 
идгіЁфеп Teiles bes norbeurapfchen Kreifes ber jüngeren Stei^eit зеідеп рф einige IHän* 
gel. Óie епІ|'ргефепЬеп VerbreitungsFarten pnb h*er fehlerhaft дезеіфпеі, fie епІ|*ргефеп 
niфt bem heutigen Wißen um biefe Kultur, bereu (Erforschung wir in Oeut|Chlanb befon* 
bers befonbers profeßor von Хіффо|еп verbanFen. Шап wirb рф bavon eingebenb über* 
зеидеп FÖnnen, wenn man ріегзи bie Ausführungen Хіфіі^епз im ). i§eft unferer 3eit* 
thrift пафііер.

Verfehlt pnb bie Ausführungen (Engels über bie іипдреіпзеіНіфеп Хі^зеіфпипдеп 
auf oftpreußi)Chen Steingeräten, bie mit ber еІ5зеіІІіфсп ^ägerFunß ^ranFreiфs unb Spa* 
niens in 3ufammenh«ng gebracht werben. î)ic піфНпЬодегтапі|*фе weftcuropaijChe v^fels* 
bilberFunp einer аІфеіпзеіШфеп 3^gcrbevolFerung h^t mit ber 3ierFunft ber jungßein3eit* 
Ііфсп Siebter (Dftpreußens nichts зи tun.

So геіфЬ^Иід in bem АЬ|‘фпіН über bie jüngere Stei^eit bie Abbilbungen unb 
weife auf wiфtige ^unbplä^e аиф pnb, man vermißt leiber eine (Erwähnung bes inbo* 
дегтапі|’фсп Dorfes ber SchnurFeramiFcr am ^affufer bei Succafe, unweit von (Elbing. 
5Die Ausgrabungen bes verbienten Altcrtumsforfcbcrs, profeßor (ЕЬгІіф, h^ben hier auch 
im letzten Sommer wieber eine Хефе von wertvollen neuen (Ergebnißcn егЬгафі.

tiur (рагііф pnb in (^Preußen bisher bie ^unbe aus ber älteren ^гопзезей. Triefe 
Tatfa^e ЬегефНді aber wohl піф^ ben beginn ber ^>гопзезек um mehrere j^brbunberte 
3U verstirben unb um j$*oo v. 3w. апзфеізеп. Аиф ber beginn ber (Eifen3eit bürfte un* 
riфtig um 5*00 v. 3tv., ßatt 700 v. 3n>. angefe^t worben fein. (Eine befonbere XoUe fpielt in 
ber 3weiten ^alfte ber ^гопзезеіі unb ber anfcblicßcnben ѵогфгірііфеп (Eifen3eit bie fo* 
genannte Zaupijer Kultur, bie von OHrrern getragen würbe. (Einige роІпі?фе Vorgesttts* 



forfcf>er feiert in ben Trägern aber Urflawen unb benutzten 311m Teil biefe unbegrünbete An* 
nähme, um angebliche Xechtsanfprüd)e auf offbeutfdjes Laub geltenb зи machen. T)ie ^rage 
nach ber Sebeutung ber Läufiger Kultur hat bahcr für und einen erhöhten Wert (Engel 
fient ftch 3war gegen biefe polnifdje Annahme, Fommt aber leiber зи unbefriebigenben Ergeb* 
niffen, inbem er bie дапзе Angelegenheit noch für ungeklärt anfteht

Engel tyâVt bie ^rage nach bem Stammestum ber frühgermanifchen fogenannten Фе* 
fichtsurnènFultur (fo benannt nach bem Sraucf), ber Leidjenbranburne bie Jüge eines menfcf)* 
liehen (Bepdyts auf)upragen) ohne eigene Segrünbung für noch ungeklärt, Er ff eilt ftch Ь*сг* 
mit im Федеп|'а$ зи feinen fonff über biefe Jfrage näher arbeitenden beutfehen ^achgenoffen 
unb bem verbienten fcf)webifchen X>orgefcf)icbtler profeffor Sirger*Vìerman. Wir vermißen 
hier eine Auseinanberfe^ung mit bem X>erfud> bes pofener Univerfitätsprofeffors Koffr* 
3ewsFi, bie Фе^фІвигпепіиИиг als baltifcf) зи erklären.

Uîit einem AusblicF auf bie gefchicfffliche 3eit fefffießt bas Surf) von Engel ab. Ein 
befonberes (Eingehen auf bie fpätbeibnifrfye UlemelFultur, bie von faff allen litauifrf)en ^or* 
fchern als urlitauifrf) berausgeffellt wirb, wäre bem Lefer ficher erwünfrfff gewefen. T)abei 
hätte bann betont werben müffen, baß Anftebler litauifrf)*fameitifrf)er ^erFunft erff 3wifrf)en 
Koo unb )7oo (unb nur дапз vereinzelt fchon etwas früher) ins Uîemelgebiet eingebrungen 
ftnb, von einem Urlitauertum in Offpreußen einfchließlicf) bes Hìemelgebietes alfo nicht bie 
Xebe fein Fann.

Jn einem Vtarf)trag befrf)äftigt ftch Engel mit ber Xaffengefrf)irf)te Offpreußens. Vfeben 
guten Ausführungen finben ftch auch hicr einige fehler. So iff es 3. S. beute, im Федеп|а$ 
зи (Engel, vereinzelt fchon möglich, aus ben verbrannten Knochen Schlüffe auf bie raffifrfje 
Sefd)affenheit зи 3iet>en.

Jm дапзеп genommen iff зи biefemSurf) von Engel, bas bem Lehrer unb X)orgefrf)ichts* 
freunb eine erffe (Einführung in bie offpreußifche ІЭогзей vermitteln foil, зи fagen, baß es 
mit ungeheurem <$Ieiß fehr anfrf)aulirf) unb lebenbig geschrieben iff. Sei genauerer Tntrch* 
ficht bes gefamten einfrf)lägigen neueren Schrifttums hatten ftd> еіпзеіпе jelffer fieber ver* 
meiben laffen. Troçbem wirb man зиг Einführung in bie fo геіфе hrimifche ^oc* unb 
^rüh3eit biefes Such immer wieber gern зиг ^anb nehmen. ^.*L. Jansfen.

Ein w i cf) t i g e s Sonberheft ü b e r b a s SaltiFum. Tue Wonatsfchrift für 
bas nieberbeutfd)c Kulturgebiet, bie „t7ieberbeutfrf)e Welt", bie bereits im )). Jahrgang er* 
fcheint, be3eugt auch mit bem lebten Januarheft wieber, baß es mit feinem gebiegenen Jn* 
halt an vorberffer Stelle unter ben beutfehen Jeitfchriften ffelff. Wertvolle Seiträge Fünben 
von ben vielgestaltigen Äußerungen nieberbeutfeher Art im SaltiFum unb mahnen uns, jeber* 
3cit ber ffarFen Sinbungen vom Offen зиш Weffen зи gebenFen unb uns ffänbig зи erinnern, 
baß bie beutfehen Sewohner biefer Lanbe mit uns eines Slutes ftnb. Sprache unb Y>olFs* 
tum leben heute noch im SaltiFum, bie fehönffen SaubenFmäler finb ohne bie SchaffensFraft 
nieberbeutfeher ^anbwerFer unbenFbar. — Jm Sraucfffum ber heutigen livlänbifchen 
^anbwerFer, Kaufleute unb Sauern finb noch ffarFe nieberbeutfehe Seffanbteile vorhanben. 
Wertvolle Silbbeilagen unb Seriehte über bie TätigFeit nieberbeutfeher Sühnen, Vereine 
unb Schriftffeller geben ber 3eitfchrift, beren Ein3elheft nur 0,80 ХШ Foffet, eine fchöne 
Abrunbung. ^.*^. Jansfen.

S0IF0, Freiherr von Xiehthofen, X>orgcfchichte ber Uîenfchheit. Jn: 
Knaurs Weltgefchiehte von ber Ur3cit bis зиг Gegenwart. Serlin mit 2 Karten*
tafeln u. 70 Abb. preis: ХШ 6,^0.

T)er X>erlag Knaur iff feit Jahren rühmlich beFannt bureh feine guten, umfaffenben 
unb erffaunlich preiswerten ^anbbüeher. x^ür bie T'arffeüung ber Porgefehichte in feiner 
Weltgefchiehte bat er in von Xicfffhofen einen unferer rührigffen führenben ^aefffeute ge* 
wonnen. T>ie Фе|*ат1ап1аде bes WerFes ließ für bie ^arffellung ber Рогзей nur einen 
äußerff befchränFten Хаит зи. Tro^bem hat es Xicfffbofen unternommen, einen Фefamt* 
überblicF über bie älteffe europäifche SevÖIFerungsgefchichte 311 geben. Jn дапз Fnappen 
Strichen legt er gefchirft Wefen unb 3icl ber Vorgefchichtsforfchung unb ihre wichtigsten 
(Ergebniffe bar. Oft iff nur bem Fachmann erffcbtlich, welches große ITlaß von (Ein3elwiffen 
hinter ben bünbigen, Flaren Sätjen ffebt unb wie forgfältig auch bas neueffe unb verffreu* 
teffe Schrifttum verwertet worben iff. Wobltuenb berührt bie ernffe, verantwortungs* 
bewußte ^orfchungsart Xichthofens, bie trot; bes großen WeitblicFes ftch ffets ben ФиеПсп 
unterorbnet unb ihnen nicht, wie es leiber mitunter bei anberen $)arffellungen Alteuropas 
gefcheben iff, Oewalt antut 3ugunffen ungeffcherter Lehrmeinungen. T>er Y>erfaffer geht 
babei ffrittigen fragen Feineswegs aus bem Wege, fonbern erffrebt in forgfamer, alles v^ür 



unb Wiber abtvägenber Weife eine eigene Stellungnahme unb forbert bamit bie ^orfcf)ung 
auch in vielen £in$elfragen.

&er ^aupttvert ber дГагЦеІІипд liegt aber gemäß bcm piane bee (Fefamtiverfee in ber 
Haren unb juverläffigen überfielt über bie europäifchen 23evölferungeverhältniffe von ber 
^nbogermanen^eit bie )ur v^rühgefcf)icf)te. m. jahn.

3ür ben Inhalt verantwortlich: Univ.*prof. £r. ^reih. v. Xid>thofen unb Uluf.^ireftor 
î'r. W. (Faerte, beibe in LRonigeberg pr. (Fräfe unb Un$er, 'üerlag, Ivonigeberg pr.

23c3ugepreie einzeln ХШ з,г$, jährlich ХШ 4,—.




