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J. 7lbl)anblungen.

3uf ben Spuren ber Steinjeitjäger 
vor 8000 bis 20000 Jahren in ^Itpreufcen ).

Von Dr. и до (В г о ß , HHenßein.

mit 2lbbilbungen.

XVenn man bie inhaltsreichen ©chaufammlungen bes pruffta41ìufeums in Ко*  
nigsberg besucht, fällt ber BlicF beim Betreten bes erßeh Kaumes 3unäd)ft auf ben 
©chaufaßen mit ben älteßen ^funben; hier lieft ber Befud)er, baß bie ©t liefe aus ber 
mittleren ©teinzeit ßammen unb baß Kitpreußen in ber älteren ©teinjeit nid)t beffe*  
beit geivefen fei.

î)iefe Behauptung iß ein (Blaubensfaç, ber feit ^br^ehnten in (Vßpreußen faß 
umviberfprod)en (Bettung gehabt h<xt. ©ogar C. æ n g e I fagt in feinem neueßen aus*  
gezeichneten Wert2), baß ©puren menfd)lid)er Beßeblung in (Vßpreußen erß in ber 
Kncylus*3eit  nad)tveisbar feien; bie Hiöglichteit einer feßon yotbiajeirlidjen 8) Beßeb*  
lung fei zroar nicht in Kbrebe 311 ßellen, bod) lägen für fte bisher feinerlei fiebere 
Betvcisßücfe vor. danach Flafft in ber altpreußifdjen Vorgefdßchte eine Ocfe von 
minbeßens joooo 2fahren 3ivifd)en bem Beginn ber Hiittelßeinjeit (um 8000 vor 
<£hr.) unb ber Kltßeinjeit im nicht vereiß geivefenen mitteleuropa; bie Vorgefd)id)te 
Kitpreußens feßmebt alfo völlig in ber £uft. v^ür bie IPrforfchung ber ænttvicflung 
vorgefd)id)tlid)er Kulturen iß es aber notroenbig, ihre Wurzeln 311 fliehen, ^ür uns 
ergibt ftd) alfo bie x^rage: iß bie mittelßeinjeitliche Kultur 2lltpreußens aus bem am 
©d)Iuß ber ^lltßeinjeit (alfo ber letzten Eiszeit) von (Ваіізіеп bis ©panien verbreite*  
ten ШадЬаІепіеп ober von einem anberen etwa im (Bßen beheimateten fpäbaltßein*  
Zeitlichen Kulturpreis abjuleitem

1) ifine ausführ^ere ^arßcllung ег|’феіпІ in pruffia, ^eft 22; vergi, аиф Х7аф, 
гіфІепЬІ. f. ЬеиІ|'фе Vorzeit 3937,1, ^eft 4, ©. 73 ff.

2) (£. IP n et e I, Vorgefct)id)te ber altpreußi^en ©tämme. ВЪ. I, Königsberg 393$.
3) 3>ie „Xolbiazeit" ber meißen Х>огде|фіфІ$#огІфег umfaßt bie Xolbiazeit ber £rb  

деіфіфНег (etwa 8)00—7600 v. £hr.) unb bie ganze ©päteiszeit (etwa jSooo—S)oo v. £hr.).  
^ie Zeittafeln ber ѴогдеІфіфНег fpotten in ihren älteren 2lbfd)nitten faß ßets jeber Be  
ІфгеіЬипд. 5m vorliegenbcn 2luffag iß ber 2lusbrud „$olbia3eit /z паНігІіф im ©inne ber 
^гЬдеІфіфІе деЬгаифК

*
*

*
*



vfür bie Seantwortung bief er Л'гаде iff es felbffverffänblid) notwenbig, nad) ври*  
rcn bes Uîcnfd)cn in ben vielen Oabrlaufenhcn vor bem Seginn ber IKittelffeinzeit, 
b. t). in ber epateiszeit zu fahnben. 2?ie Sebingungen für eine Sefteblung Xltpreu*  
ßens burd) ben Uîenfchen waren halb nad) bem enbgültigen 2lbfd)inel3en bes Onlanb*  
eifes gegeben, bas auf bem Saltifcßen і^о^епзид etwa um )8ooo vor (£f>r*  begann. 
Wie bie ^unbe von Knochen unb 3äbnen von MTammut, Wollhaarnashorn, Kiefen*  
I?irfd), eaigaantilope, Wilbpferb, Wifent unb Xentier in unferen oberen, offenbar 
alt*fpäteis3eitlid)en  Kieslagern beweifen, muffen biefe Tiere bie eisfrei geworbenen 
(Gebiete, bie ftd) zunädiff mit Tunbren, halb aber mit fubarFtifd)en eteppen bebecFten, 
halb nad) bem llbrücFen bes Dnlanbeifes beftebelt haben *).  Dbnen Fonnte ber altffein*  
3citlid)e 2?äger unmittelbar folgen, benn bie Æebensbebingungen waren bamals bei 
uns günffiger als im heutigen Wohngebiet ber iFsFimos: infolge bes höheren воп*  
nenffanbes war bie eonnenffral;lung in ber epateiszeit bei uns erheblich ffärFer, 
außerbcm fehlte bei uns bamals bii monatelange Polarnacht.

*) æin Teil biefer vfunbffücfe Fann aUerbings aus aufgearbeiten älteren ed)id)ten ffam* 
men, bie nid)t abgerollten bürften aber fo gut wie vollzählig alt*fpäteis3eitlid) fein.

4) p. r i e b r i d), $üe (Prunbmoräne unb bie іипддіазіаіеп eüßwafferablagerungen 
ber Umgegenb von ^übecF. — Ulitteil. b. ФеодгарЬ. (PefeUfd). u. bee naturlffff. lllufeums 
in ^übecF, 2. Xeihe, 20, 390$.

Б) X. ed)ütrumpf: pollenanalytifchc Unterfud)ungen ber llìagbalém'en* unb ^vngby* 
Kulturfd)id)ten ber Grabung eteHmoor. — Vtad)rid)tenbL f. ^cutfd)e Vorzeit, )).3ahrg. 
393S, 4.33 в. 23)—238. — ^erfelbe: paläobotanifd)*pollenanalytifd)e Unterfud)ungen ber 
paläolithifchen Xentierjägerfunbffätte von tlîeienborf bei Jamburg. — Veröffentl. b. 
2lrd)äol. Xeießsinffituts 3936, Sb. I, в. 3—$3.

6) W. a Saume: 3ur Kenntnis ber früheffen Sefteblung tTorboffbeutfd)Ianbs. — 
(Flbinger Oahrb. f. 3914, ^.4, )W, 86 ff.

7) W. Gaerte: 2(uf ben вригеп bes offpreußifeben mammut* unb Kentierjagers. — 
mannus Sb. )8, 3916, в. 2^з ff.. — T'erfclbe: Vorgeschichte (Dffpreußcns. Königsberg )929.

8) ’о- r 0 ß : lîîoorfunbe, ihre Sergung, 2Iuswertung unb Scbeutung. — „2llt* 
preußen", I. Oahrg., 393$ <5.3, в. 47—$3. — î>crfelbe: moorgeologie* unb Vorgefd)id)ts* 
forfd)ung. „T'cr (Dffpreußifd)e Erzieher 3936, Vtr. )8.

Тчфег haben fd)on lange namhafte Jorfdjer angenommen, baß ber altffeinzeit*  
liebe ^äger mit bem eiszeitlichen Wilb bem abfchmelzenben Onlanbeisranb nad)rücFte. 
2?er erffe Seweis bafür war bie Xuffinbung von г von UTenfd)enbanb bearbeiteten 
XengcweihffücFen in einer Kiesgrube in вфіиіир bei £übecF* 4), fte lagen unter вапЬ*  
unb Kiesfd)id)ten, bie in ber VTäbe bes Onlanbeisranbes abgelagert fein muffen. Vaß 
altffeinzeitliche 2îager wirFIid) in einer fpäteiszeitlichen Timbra gelebt haben, iff Furz*  
lid) burd) bie pollcnanalytifd)e Unterfud)ung ber großartigen ^unbffätten bei IHeien*  
borf norböfflid) von Jamburg bewiefen worben 5 6).

3n 2lltpreußen haben fd)on vor längerer 3eit W. £a. 25 а и m ec) unb W. 
Ф а e r t e 7 8) auf alt*fpateis3eitlid)c  unbe bitigewiefen, bie W. (Pacete 3unad)ff 
О 929 в. 3—7) richtig in ben Xusgang ber lEiszeit unb älteren eteinzeit, bann aber 
in bemfelben Suche 0929/ в. 39o) mcrFwürbigcrwcife in bie mittlere eteinzeit ffellt; 
wabrfd)einlid), weil in (Dffpreußen jeber ausgcladff würbe, wenn er eine Seficolung 
Xltpreußens in ber älteren eteinzeit behauptete.

Tue Seweisführung wie überhaupt b i e f i d) e r c 2111 e r s b e ff i m m и n g 
von X>orgefd)id)tSfunben,bieälterals j и n g ff e i n 3 e i 11 i d) f i n b,. 
iff bei uns vorläufig nur mit i I f e erbgefd)id)tlid)er Unter- 
f и d) и n g s V e r f a b V e n m ö g I i d), am ftd)erffen mit ^ilfe ber p 0 11 e n a n a 
Irfe. а г и m haben für bie £rforfd)ung ber älteffen Kultur^ 
entwicFlung g e r a b e bie Ш 0 0 r f и n b c bie größte S e b e и t и n g



Durd) bie pollenanalyfe Fann man nicht nur mit großer Sicherheit ihr Alter ermit» 
tein, fonbern auch unter SerücFßchtigung ber Uîoorfd)id)tenfolge bie Naturverhält» 
niffe ihrer Seit erforfcf)en. Späteis3eitlicbe X>orgefcf)id)tsfunbe ßnb in ben unterßen 
tonigen Schichten ber llìoore fowie in Ton», ШегдеЬ unb Kiesgruben 311 erwarten. 
Jür ihre wißenfd)aftlid)e Auswertung iß folgenbes notwenbig: ). (Penane £rmitte» 
lung ber ^unbtiefe in cm, 2. fofortige Ablieferung ber ^unbe in u n g e r e i n i g t e m 
3 u ß a n b e (in Pergamentpapier verpacFt) nebß einer gefonbert зи verpacFenben 
23obenprobe aus ber ^unbfd)id)t, 3. Sefcßaffung einer möglid)ß vollßänbigen (fenF*  
redeten) HToorprobenreihe vom ^imbort mit je ? cm Abßanb (burd) ben Kreispfleger 
für 23obenaltertümer ober burd) ben Uîoorforfd)er). Da3u muß ber Kreispfleger 
Arbeitsßellen in Mooren (£ntwäßerung»Kanäle, Xeicßsautobahn) öfters befinden 
unb bie Sd)ad)tmeißer bearbeiten °). Was man baburd) erreichen Fann, $eigen bie 
außerorbentlicßen Erfolge bes Kreispflcgers für piUFallen, bes (Penbarmerie^aupt*  
wadßmeißers p I i c 3 u w e i t » 2Mumenthal.

°) Snv ^Örberung ber Dorgefd)id)tsforfd)ung müßen bie Kreispfletter unbebingt von 
allen anderen Nebenämtern befreit werben.

10) <Fin Bericht barüber (von Prof. Dr. æ. K r a u s unb mir) erfebeint an anberer Stelle 
in biefer Seitfchrift.

n) Dcrglcicbe bie oßpreußifdyen PoUcnbiagrammc in meiner Steppenbeibe#Arbeit in 
„Altvreußen'', 1.3ahrg., )9з?, 4-3 unb 4.

Um bie pollenanalytifcf)e Altersbeßimmung von febr alten IHoorfunben auf 
eine ßd)ere (Prunblage 311 ßellen, muß man bie bisher nur burd) X>ergleid) mit füb» 
fcf)webifd)en poHenbiagrammen ermittelte Altersbeßimmung ber älteßen pollenbia» 
grammabfd)nittc mit ^ilfe febr alter ITtoorfunbe nachprüfen, bie ber X>orgefd)id)tler 
mit feinen eigenen Hilfsmitteln zeitlich feßlegen Fann. Darum babe id) ben mittel» 
ßein3eitlid)en Wohnpla^ Uîenturren (Kreis DarFehmen) eingehenb moorgeolo» 
gifd) untcrfud)t* 10). waren )$2j beim Torfßed)en u. a. Fnöcherne Y>ogelpfeile 
unb Knod)enharpunen mit eingefetßen ^euerßeinfd)neiben gefunben; folcf)e formen 
gehören, wie ber Porgefcf)icf)tsforfcf)er weiß, ber Kunba»UîagIemofe»KuItur an, unb 
biefe fällt nad) erbgefd)id)tlid)en Unterfud)ungen in bie Ancylus»3eit (etwa 7600— 
y?oo vor <Chr*)/  bie in ben poUenbiagrammen DänemarFs unb Sübfchwebens ben Ab» 
feßnitt barßeüt, in bem bie Kurven ber £rle unb beginnen, bie £id)enmifd)walb» 
Furve (mit ber Ulme anfangenb) rafcf) anßeigt unb bie H^H^'urve ben böchßen (Pipfel 
erreicht, Diefeu Abfchnitt babe id) in meinen Diagrammen и) mit V bezeichnet. Die 
oben erwähnte v^unbfd)id)t von Uîenturren liegt im unterßen Teil bes Diagramm» 
abfd)nitts V. Diefer iß alfo banad) aud) ancylus3eitlid), ber Wo h npla (3 
Uîenturren alfo f r ü h * Д n c y l u s 3 e i 11 i d) (e t w a 7 ? 0 e v 0 r T h r.) u n b 
b a m i t ber ä 11 e ß e W 0 h n p I a 13 (D ß p r e u ß e n s. iFr wirb übrigens nicht auf 
flößen gelegen haben, wie man urfprünglid) annahm, fonbern am Ufer, wo er jetzt 
von Woorablagerungen von weniger als 2 m HîâchtigFeit bebecFt fein bürfte. £s 
wäre fehr 311 begrüßen, wenn biefer wichtige Wohnplatj (bisher ber еіпзіде ber 
Kunba»UîagIemofe»KuItur in (Dßpreußen) enblid) burd) eine planmäßige (Prabung 
unterfudß werben würbe. Die pollenanalytifd)e Unterfud)ung hat hier bie Annahme 
beßätigt, baß bie D i a g r a m m a b f d) n i 11 s g r e n 3 e III/IV, bie faß ßets mit 
ber (Ргепзе 3wifd)en ßarF tonigen ober fanbigen Ablagerungen (ITI) unb дапз ober faß 
rein organogenen Sdßdßen (IV) 3ufammenfällt, bie (Ргепзе 3 w i f cf) e n Spät*  
e i s 3 e i t unb П а cf) e i s 3 e i t (um 8 ) о 0 vor T h v.) iß.

Die erßen in neuerer Seit geborgenen X>orgefd)id)tsfunbe, bie fpäteis3eitlid) hat» 
ten fein F ö n neu, ba ße aus Xengeweihßangen angefertigt ßnb, ßnb bie beiben



£yngby*Seile  aus bem Kruttinna^luß bei KIbUfta unb aus einem Heinen 
^Іафтоог bei llîittelborf (Kr. IHo^rungen)» 23ei bem 3weiten QtücE, bas Prof. Dr. 
p. (S. К r a u f e ♦ æberswalbe auf bem genannten Шоог, in bem ein (Entwäflerungs*  
Fanal ausgefd)ad)tet würbe, in einer 23aubütte entbecEt Inatte, war eine pollenanaly*  
tifcße llltersbeflimmung möglid): bief es £yngby*23eil  flammt aus bem Übergang 
vonberXolbia*3ur2lncyIus*3cit zum76oovortf>r,(ifl alfo etwas 
jünger als bie £yngby»Kultur in ^olflein unb SDänemarE)12). (Es ifl bas ber Anfangs*  
abfcßnitt ber nad)cis3citlid)en Walbteit; bie yolbiateitlicfye X>orl;errfd)aft ber 23irFe 
in ber WalbbecEe würbe burd) bie Kiefer gcbrod)cn, unb (Erle, ^afel unb Ulme began*  
neu infolge ber rafrfjen Klimabefferung ihre Uîaffenausbreitung. 2lbb. ).

s^ier ifl il)re 3eitfleHung etwa 8?oo—Sjoo vor (£ßr.; vergi. $5- <Sroß : Pollen* 
analytifcße Xltersbeflimmung einer oflpreußifcßen dyngby*^acfe unb bas abfolute Xlter ber 
ЯупдЬу/Rultur. — Mannus )9î7, J.

2lbb. ). Jiyngby^acFe von Uîittelborf, Kr. Iîîol)rungen.

3Derfeiben 3cit gehören nad) bem (Ergebnis ber pollenanalytifdjen Unterfud)ung 
nod) folgenbe (Ein3clfunbe an: ). ein von ІП e n f d) e n t) a n b bearbeitetes 
Kengeweil), bas vor einigen beim 23au ber 23abeanflalt in piHEallcn ge*  
funben war, 2. ein K n 0 d) e n b о I d) aus einem v^Iad)moor bei Kles3owen (Kr. T)ar*  
Feimen), 3. ein aus einem Xöt)renFnod)en angefertigter Reliefer ((Enthäuter), ber 
am 29. 6. 36 vom £anbwirtsfol?n (S. X i e s E e aus ï)agutfd)en (Kr. pillfallen) am 
Sübranb bes Jladjmoors panebalis beim Torfflecßen gefunben würbe, ein fe^r fd)ö*  
nes burd) cingerete Кгсиз*  unb <ßucrflrid)c versiertes (Scrat, bas erfle biefer 2lrt im 
Pruflia^Mufeum. 2lUe biefe Qtücfe würben ungereinigt abgeliefert; von ben ^unb*  
fleUcn ber beiben erflen erhielt id) vom pruflia*lHufeum  eine 21пзаІ)1 Uîoorproben, 
vom britten Inatte mir Kreispfleger p I i c 3 u w e i t eine voUflänbige probenreibe 
mit je ? cm 2(bflanb beforgt, fo baß in allen biefen JäUen eine fld)ere 2(ltersbeflim*  
mung möglid) war.

e r erfle fid)creX>orgefd)id)tsfunb aus ber 9 p ä t e i s 3 e i t 
würbe )93? bei ber 2lusfül)rung eines größeren VTeubaus in (Sumbinnen ((Erid) Kod)*  
flraße) entbecFt. î)es weicßen 23augrunbes (^ladjmoor) wegen mußten bie ^unbamente 
auf eenfbrunnen erridflet werben, bie bis зи einer in größerer Tiefe liegenben feflen 
£ebmfd)id)t gegraben würben, fanb ber Arbeiter ®aubS3ul)n am 28.VL
)9?c ine fd)lant’e £an3cnfpit3c aus Knocßen. £rfreulid)crweife würbe fofort



2lbb. 2. Scf)id)tenfolge am v^unbort ber аІфеіпзеіНіфеп ^апзеп(рі^е von (Fumbinnen. Vïacf) 
einer Зеіфпипд von j. W i e 9 f e. 3Die nummern Ьезеіфпеп bie von W i e s f e 

im 2luffd)Iuß entnommenen 23obenproben.

2(bb. 3. Яапзеп(рі^с von (Gumbinnen.
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ber 3ußänbigc Kreispfleger, Mehrer J. W i e s F e in KuIIigFebmcn, benachrichtigt, fo 
baß er fd)on wenige Stunben fpäter bie in3wifd)cn nicht veränberte ^unbßelle unter*  
fudjen Fomite. iFr führte feine Arbeit mit folcher Umßdß unb Sorgfalt aus, baß eine 
ftd)ere 2(Itersbeßimmung bicfes febr wichtigen ^unbes möglich war. vy\ W i e s F e 
ßellte eine auffällige Schichtenfolge feß, bie er fofort vermaß unb 3eid)nete (2lbb. 2): 
yo cm in ber Vielheit aufgefd)ütteter £ehm, 70 cm Torf unb (Pyttja (tlîubbe) allu*  
vial, S3 cm blaugrauer Ton mit Hìufd)elfd)alen, 37 cm feßer fil)iger 23raumnoostorf, 
10cm braune Tongyttja mit vielen Sd)necFengebäufen, )£O cm blaugrauer Ton, bar*  
unter feßer <Pefd)iebemergeI.

Tue forgfältig gearbeitete Äansenfpi^e (2lbb. 3) iß 30 cm lang, gerabe, fcßlanF, 
bunFel graubraun, im (ßuerfd)nitt unten runb, oben oval, bas bicFere untere £nbe 311m 
æinFlemmen in einen gefpaltenen Ьоізегпеп XLan3enfd)aft gant Furt tweifeitig Feilartig 
3ugefd)rägt. Vtad) llngabe ber preuß. (Peologifchen £anbesanßalt iß bie Äantenfpi^e 
aus einem HiittelfußFnod)en vom £ld) angefertigt. Sie lag faß waagerecht in ber 
Tongyttja bid)t unter ber filtigcn 25raunmoos*Torffd)id)t,  Fann alfo nicht aus junge*  
ren Schichten berabgefunFen fein. 3n berfelben Sd)id)t lag 20—30 cm entfernt ein 
3$ cm langer entrinbeter gegabelter Kiefernaß, eine Spur u n f e r e s alte*  
ß e n W a I b e s n a d) ber £ i 6 3 e i t

Mehrer W i e s F e entnahm an ber ^funbßelle bie auf ber ?lbb. 2 angegebenen 
Sobenproben für bie pöllenanalytifd)e Unterfud)ung. Sie ergab folgenbes:
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Gyttja-Ton 36 3 61 22 35 12 9 38 94 100 13 III
Braunmoos-Torf 16,5 0,5 83 4 15 9 1 2 27 200 86 II

Tongyttja aus näch
ster Nähe der Lan
zenspitze 0,5 14,5 85 0,5 1 2 3 2 3 10 200 257 II

Tongyttja mit 
Schneckengehäusen 11,5 88,5 2 12 3 1 3 19 200 103 II

Ton 39 12 48 3 75 45 12 132 100 3 I

Sd)on biefe $ Proben genügten tur genauen llltersbeßimmung. Sicherheitshalber 
fdßcFte mir Mehrer Wies Fe auf meine 23itte noch eine vollßänbige probenreihe 
von 37 Proben mit je у cm Kbßanb aus einem etwa jom entfernten 2luffd)luß bes*  
felben IHoores. Tüe Unterfudjung ergab bie auf 2lbb. 4 bargeßellte Sdßdßenfolge 
nebß Diagramm.

2(us biefem iß tu erfeben, baß bie (Brente tmifd)en bem oberen Ton unb ber 
oberen (Byttja (2lbfd)nitts*(Bren3e  ПІ/ІѴ) wie gewöhnlich bie (Brente twifd)en Spät*

13) S- VI i I s f 0 n : $)ie poUenanalytifche 3onenglicberunti ber fpät*  unb poßgla3ialen 
Gilbungen Schonens. — (Peol. ^Ören. i ŚtocFholm vy'örhanbL, 23b. 57, 393$, <3.3, S. 38?—$61. 



ei93eit unb VIad)cid3cit (um 8)oo vor Cbr.) ift: bie pj fcfyneUt in bie ^öl)e, bie Wei» 
ben» unb VUdftbaumpollen (VTBp»)»Kurven ftnFen enbgültig ftarF ab. 3Daß bie Sd)id)*  
ten barunter iri r Fl id) fpäteid3eitlid) ftnb, beroeifen folgenbe IHerFmale: gcfd)loftene 
Weiben» unb VIBp»Kurve von meift red)t bober Mage, meift geringe pj, Jehlen von 
Pollen wärmeliebenber Abarten bid auf дапз geringe Spuren, PorFommen von 
pollen bed Stranbbornd (^ippoph^e rbamnoibed) unb von Kleinfporen bed hornigen 
UToodfarnd (Selaginella dclaginoibed). 3m &iagrammabfd)nitt II (mit ber Junb» 
fd)id)t) ift bie Bilbung toniger Ablagerungen unterbrodjen unb fteigt bie pj vor» 
übergebenb febr ftarF an, währenb bie Weiben» unb VTBp»Kurve vorübergchcnb 
ftarF abftnFen, trad erhebliche 3unabme ber Walbbidfte beweift. £)ie Sd)id)ten bed 
5?iagrammabfd)nittd II ftnb alfo unter viel günftigeren Klimaverhältnißen aid bie 
ber Abfcßnitte I unb III gebilbet, ftellen alfo ein 3 n ter ft abial bar; ed entfpridft 
3tveifellod nad) ber î)iagrammlage bem 3uerft in SDänemarF unb Sübfd)wcben feft» 
gefteUten Alleröb»3nterftabial, bad nad) ben neueften Unterfud)ungcn18) in 
bie 3eit 3tt>ifd)en )o ooo unb 8?oo vor £!)**♦  fällt. danach ftammt ЬіевитЬіппег 
M а n 3 e n f p i t 3 e (ü b r i g e n d ber e r ft e X>orgefd)id)tdfunb a и d ber 
All e r ö b »3 e i t überhaupt) a и d ber 3 e i t um 9000 vor (£ b r. Rainald 
batte eine lidfte, nod) nidft völlig gefd)loßene fubarFtifche W a I b b e cf e , in 
ber bie Kiefer vorherrfdfte, BaumbirFen unb lEfpen eingefprengt vorFamen, bad Manb 
иЬегзодеп. l?orber (etwa )2ooo—joooo vor Cbr., 3Diagrammabfd)nitt I) unb nad)» 
her (8^00—8)00 vor (Ehr., î)iagrammabfd)nitt III) war bie pflantenbecFe eine f и b» 
a r F t i f d) e Walbfteppe, road aud ber geringen p J unb ber hohen Mage ber 
XDeiben» unb VïBp»Kurve hervorgeht; bie letzte Walbfteppenteit ift burd) bad X>or» 
Fommen großer XVeibenbicFidfte (an gefertigten Stellen, befonberd an Ufern) and» 
дезеіфпеі geroefen.

14) Фіе Karte ber mittelftein3eitlid)en Junbe ((£. £ngel2)) 3cigt bie Berechtigung 
biefer Annahme.

Berliner (Beologen, benen bad (Bumbinner poUenbiagramm vorgelegen F>atte, 
Ьезеіфпеіеп biefe Scf)id)tenfolge aid „дапз getvöl)nlid)ed Alluvial»profil/Z unb triefen 
baber bie Man3enfpige ber Kunba»Kultur 311. î>ie naml)afteften ber wenigen Jad)» 
leute æuropad, bie von bief en Gingen ettvad verfteben (in (Böttingen, Kopenhagen, 
Munb, Xeval unb KraFau), gaben mir aber ohne weitered Xed)t, fo baß bie Alterd» 
beftimmung ber (Bumbinner Man3cnfpi^e aid ficher gelten Fann. Sie mar nur auf 
moo'rgeologifd)em Wege möglid), ba ähnliche Jormen von ber älteren bid tief in bie 
mittlere Stein3eit hineinreießen, mie ed bei (Beraten and Knochen unb (Bemeih fo oft 
ber Jail ift.

î)er ærfolg bed Kreidpflegerd W i e d F e bereitete bem Kreidpfleger bed Vlad)*  
barFreifed pillFaHen, <Benbarmerie»^auptmad)tmeifter p I i c 3 u m e i t in 23Iumen» 
thal, fd)laflofe VTad)te; er fagte fid), baß in feinem Arbeitdgebiet and) foldje alten 
X>orgefd)id)tdfunbe зи entbecFen fein müßen 14). IBr lenFte bie AufmerFfamFeit bed 
Sd)ad)tmeifterd S d) e l d F e in 25ärenfang auf biefe Фіпде, beibe untermiefen bei 
ihren häufigen 25efud)en ber Arbeitdftelle auf einem großen Шоог bie Arbeiter, unb 
in menigen Wochen mar ber KeForb ber (Bumbinner Мапзепрріізе gebrochen. 3n einem 
halben □abr mürben tyer in einem unb bemfelben ^ntmäfferungdFanal banF ber Auf» 
merFfamFeit ber Arbeiter unb bed Sd)ad)tmeifterd 6 X>orgefd)id)tdfunbe, bie 311 ben 
älteften ber proving gehören, entbecFt unb и n g e r e i n i g t abgeliefert; an ben Junb» 
fteHen ber midftigften entnahm Kreidpfleger piic3umeit vollftänbige ШоогргоЬеп» 
reiben von je ç cm Abftanb; baber mar cd möglich/ biefe wichtigen Junbe wißen» 
fd)aftlid) voll aud3uroerten.



SDiefer ^unbplaç ijł ein etwa 700 m langes unb joo m breites v^lad)inoor, bas in 
ber fd)mad) welligen (Brunbmoränenlanbfdjaft nörblid) vom SDorfe 2lbfd)ruten 
W. (öfHid) von pill Fallen) liegt unb bem Xtanbwirt Sd) wein berger in 2lb*  
fcfyruten W. gehört. ^ier würbe im Ѳоттег 3936 bie 2lusfd)ad)tung eines etwa 2 m 
tiefen ^ntwafferungsFanals begonnen, in bem bie erwähnten ^funbe geborgen würben.

15) Genaueres barüber in meiner (im î)rmf befinblicben) Arbeit: t7ad)meis ber 2ille* 
röbfd)tvanFung im füb» unb oftbaltifdjcn Gebiet. 25eibefte )um Sotan. 3entralbl. 1937, 
Sb. LVII 2(bt. B.

2lbb. $. а—c l\nod)cnbolcbc von 2(bfd)ruten, ^r. pillfallen, 
d ^eHÖfer von î?agutfcben, *Rr.  pillFallen.

(tìad) tiad)rid)tenbUtt f. bt. Y>or;eit XIII, j957, 3b. 4, Taf. XIII, )).

îne moorgeologifcfye Unterfud)ung (2lbb. $*),  bie id) im llugufl )936 ausfübrte, er» 
gabfolgenbes15): nod) mehrere Oabrtaufenbe nad) bem enbgültigen?lbrücfenbesDnlanb» 



eifes lagen im Untergrunb bes llìoores in verfфіеЬепеп Tiefen Onlanbeisreße (Toh 
eie) von verfcßiebener T>icFe, bie um )з ooo—)2 ooo vor Thr. langfam aufsutauen be*  
gannen. Tue baburd) gebilbete Ißinfenfung in ber (Brunbmoräne fammelte bas aus ber 
Umgebung 3ufammenfließenbe Waßer, bas in Шепдеп Ton einfd)wemmte (wobl un*  
ter Beteiligung von lErbfließen). ©o entßanb ber untere fpäteis3eitlid)e Ton (T)ia*  
grammabfcfynittI). Du ißm fanb ber Arbeiter (Brünbagen ans Uîittenwalbe am 
24. 2$uni 3936 2) cm unter ber Oberfläche biefer Tonfd)id)t eine faß 22 cm lange, aus 
einem gefpaltenen KößrenFnochen bergejłellte Я a n 3 e n f p i t 3 e (a)*,  bie bemnacf) aus 
ber 3eit um )) ooo vor Tßr. flammen muß. Had) bem Ergebnis ber pollenanalyti*  
fcfyen Unterfud)ung muß bas £anb bamals mit einer fehr деЬоІзагтеп fubarftifdjen 
Walbßeppe bebecft gewefen fein» T)ie um )o ooo vor Tbr. einfeçenbe vorübergehenbe 
Klimabeßerung ber 2lIIeröb*3eit  unterbrach bie Tonablagerung burd) Bilbung von 
2lUeröb*<Byttja  unb Braunmoos*©eggentorf.  2(n ben tiefßen ©teilen iß nur llUeröb*  
gyttja 3U finben, fo baß hier wäßrenb ber дапзеп KIleröb3eit offenes Waßer vorßan*  
ben gewefen fein muß. Tue flachen ©teilen würben von einem Шоог bcbecFt, in beßen 
Torf vereitelt ^o^reße (lèfpe, BaumbirFen, Kiefer) gefunben würben, Tuefer fub*  
arFtifche 2lHeröb*WaIb  (T)iagrammabfd)nitt II) iß mehrfach abgebrannt, ba auf unb 
unter bem ?lHeröb*Torf  vielfach ^ol3FobIen angetroffen würben. X>orgefd)id)tsfunbe 
würben hier bisher in ben Klleröbbilbungen nicht entbecFt. Tue Klimaverfd)lcchterung 
am ©d)Iuß ber ©päteis3eit (etwa 8$oo—83 00 vor Ohr.) bewirFte erneute Tonein*  
fchwemmung in bas burd) Tieftauen wäbrenb ber 2lUeröb3eit weiter vertiefte BeF*  
Fen, ber obere fpäteis3eitlid)e Ton (T)iagrammabfd)nitt III) lagerte ßd) ab. Dn biefem 
würben außer ben Knod)enreßen großer Rechte im weßlid)en Teil bes Moores bas 
BruchßücF einer ^ifchfpeerfptQe (d) aus Knochen, im ößlicßen IHoorteil ein 
prad)tvoller aus einem gefpaltenen KößrenFnochen hevgeßellter 20 cm langer К no*  
d) e n b о l d) (b)**  gefunben, letzterer am 20. Duli 3936 vom Arbeiter (Brünhagen; 
beibe ©tücFe lagen wenige cm unter ber Tonoberfläd)e, flammen alfo aus ber 3eit u m 
$ 2 о о V о r î h 2üis biefem Teil ber ©päteis3eit waren bisher nod) Feine fieberen 
T>orgefd)id)tsfunbe in Oßpreußen beFannt; and) bie vform bes Knod)cnboId)S b iß für 
Oßpreußen neu. T)ie pflan3enbecFe war bamals eine fubarFtifd)e Walbßeppe mit 
großen WeibenbicFicßten an ben Teiche unb Seeufern.

* 2lbb. ç c.
** 2(bb. ?a.

Tue enbgültige burd)greifenbe Klimabeßerung feit 8)00 vor Thr- bewirFte bie 
allmähliche llmwanblung ber fubarFtifcben Walbßeppe in eine 3unäd)ß nod) Iid)te 
unb von baumförmigen BirFcn beherrfebte nad)eis3eitlid)e WalbbecFe. infolge ber 
Y>erbid)tung ber BobenbecFe horte bie Toneinfchwemmung auf. Befdßeunigtes Tief*  
tauen letzter Toteisreße vertiefte bas fpäteis3eitlid)e QeebecFen ßellenweife fo ßarF, 
baß bie flad)ßen Stellen bes Qeegrunbes wäbrenb bes größten Teils ber $olbia*3eit  
(etwa 8)00—7600 vor Tbr.) aus bem Waßer beraustraten unb ßd) mit Weiben*  
gebüfd) bebeeften, wie aus ben 2—3 cm bicFen Xeifertorffd)idß auf bem Ton an biefen 
©teilen 3u trfehen iß. fanben (im weßlicßen Teil bes lîîoors) ©d)ad)tmeißer 
© ch e I s F e unb Kreispfleger p I i c 3 u w e i t mehrfach begreu3te Knbäufungen von 
^оізі'оЬіс, bie ße richtig als e u e r ß e 11 e n ß e i n 3 e i 11 i d) e r 3 ä g e r (um 
8000 vor Thr.) beuteten, ba nirgenbs auf bem fpäteis3eitlid)en ©eeboben Xnbeutun*  
gen von Baumwuchs feßgeßeHt werben Fonnte. tiefer еіпзідагНде ^unb muß im 
nächßen Sommer nod) eingebenb unterfud)t werben.

Dm Verlauf ber $olbia*3eit  tauten im Untergrunb bie letzten Toteisreße auf, fo 



baß fief) ber gan;e Seegrunb fenFte, ber Waßerfpiegel alfo (lieg unb аиф bie flauen 
Stellen mit ^einbetritusgyttja (£ebertorf) bebecFt mürben. On fpätyolbia3eitlicf)er 
(Byttja mürben im те(Ніфеп Mîoorteil bis cm lange ^ecf)tfiefer gefunben. 
Om о(Ніфеп Teil entbecFte am 2).2fali 1936 bet Arbeiter Philipp aus Beinig*  
Feimen in ),2om Tiefe, g cm über ber (Dberfläcße bes oberen fpateis3eitlid)en Tons 
im £ebertorf einen befcfyäbigtcn 14 cm langen КпофепЬоІф (c) von berfelben 
^orm mie b; er (lammt nad) ber poUenanalyfe aus ber früheren Ancylus*3eit  (etma 
7^00 vor Thr.). 3m те(Ніфеп Teil bes Moores mürben fpäter jocm über bem obe*  
ren Ton Ьзт. auf feiner (Dberflädje eine fet>r gut erhaltene 13,$ cm lange aus einem 
gefpaltenen ХоЬгепІ'пофеп bergejlcllte ^an;enfp it 3 e (f)*  unb ein Stücf einer äbn*  
Ііфеп £ а n 3 e n f p i t 3 e (e) gefunben, bie offenbar burd) einen Spatenjlid) зегЬго*  
d)en mar. Sie lagen beibe in |’раЬуоІЬіа;еШіфег (Byttja, bie (Byttja aus ihren 
hingen rührt aber aus bem Sd)Iußabfd)nitt ber Ancylus*3eit  her. Tue beiben £апзеп*  
fpi^en (lammen alfo aus ber Seit um 6000 vor Thr. unb fmb burd) £an3enmürfe in 
bie ältere Sd)id)t hineingetrieben morben.

1C) W. a e r t e : 5?er niammutbilbßein von XumilfFo. — pruffia 27, 1927 S. 263 ff.
17) А. X и (I : Tüc іипдраіаоііфііфсп unb (гйЬте|оІіфіІфсп Xulturfd)id)ten aus einem 

Tunneltal bei Ahrensburg (^olßein) ((Brabung SteUmoor). — Vhuf)rid)tenbl. f. beutfdje 
X>or3eit )).3<фгд. J93?z )), S. 223—230.

* Abb. f b.

ferner mürben in ber тагтезеШіфеп (Byttja 3 W i f e n t 3 ä b n e (aus ber Seit 
um 6000 vor Thr. unb з?оо vor Tl?r.) fomie mehrere merFmürbige 20 cm lange ;u*  
gefpiçte S t ä b d) e n aus Kiefernhol; (aus ber Seit um з?оо vor Tbr.) gefunben, 
bie Bebeutung ber ^о!з(1аЬфеп i(l unbeFannt.

Balb паф згоо vor Tbr. i(l ber ^афе See verlanbet; auf eine bünne Sфilftorf*  
fd)id)t folgt Bri^malbtorf mit großen Erlenflubben» barüber febr (larF ;erfe^ter, 
oben toniger Seggentorf.

3Da in ber Vïahe auf liefern ^euerjleingeräte aus ber 3ungftein3eit gefunben 
mürben, i(l für biefes (Bebiet bei piHFaHen eine etma 9000 jährige (I e i n 3 e i t • 
ІіфеВе(іеЬеІипд пафдетіеі’еп.

Auffällig i(l, baß trot; vielen Simens bisher Feine ^euer(leingeräte im IKoor 
gefunben merben fonnten, ebenfo menig Хепдстефе unb baraus angefertigte (Berate, 
^offentlid) merben )937 bei ber ^ÿortfeçung ber Arbeiten mettere mid)tige ^unbe 
детафі.

ро!ІспапаІуН|’ф erfaßbare fpäteis;eitlid)e Ablagerungen in (Dflpreußen геіфеп 
паф meinen bisherigen Erfahrungen Faum etmas über )2ooo vor Thr. 3urücf; ;u 
biefer 3eit lag ber 3nlanbeisranb an ber SübFü(le Sd)mebens. Y>or )2ooo vor Thr. 
muß in <D(lpreußen bie Gilbung von Süßma(ferfd)id)ten unb Torf in ber Kegel Ьигф 
Erbfließen unb 23obenbemegungen im Ап|ефІіф an Tieftauen von Toteis verhinbert 
Ьзт. ge(lört morben fein; hier i(l alfo nur eine дапз rohe Alters|\f)ät3ung тодііф.

Aus fold)en alt*fpäteis3eit^en  Sd)id)ten fmb in Altpreußen 2 2vengemeih(langen 
beFannt, bie Ьигф eine ringförmige Kerbe abgetrennt unb aus benen bünne Кпофет 
fpäne mohl 3ur Anfertigung von VTabeln 311m VTähen von vVeIlFleibern berausgefd^nit*  
ten morben fmb. T>iefe (Beminnung von Spänen aus Xengemeihen i(l, morauf {фоп 
W. (В а e r t e 16) aufmerFfam детафі h^t für bas Uîagbalénien, alfo ben Schluß*  
abfd)nitt ber AIt(lein;eit, ЬезеіфпепЬ; biefe Art ber Bearbeitung i(l Für3^ аиф in 
ѴТогЬЬеиХфІапЬ Ьигф bie großartigen Ausgrabungen von Meienborf (погЬо(Иіф von 
Jamburg) für bie Hamburger Stufe bes Spat*Mìagbalénien  пафдетіеі’еп morben 17), 
bie nad) bem Ergebnis ber pollenanalyti|^en Ипіегффипд5) ак^ра1еі&;еШіф i(l.



Umfo merFwürbiger i(l es, baß ber genau beFannte ^unbort bes einen biefer bei» 
ben StücFe nicht fd)on läng(l geologifd) unterfucfyt worben ifl. Tiefe bearbeitete Xen» 
geweihßange würbe )888 bei ber 25egrabigung bes melawa»^lüßd)ens am Vtorbenbe 
bes Torfes popelFen (Kr. Äabiau) in 2,3? m Tiefe gefunben 18). Ta biefe Xengeweih» 
(Fange hellgrau i(l, baben bie o(lbeutfd)en l?orgefd)id)tler angenommen, baß fie aus 
alballuvialem WiefenFalF (lamme. Шеіпе Unterfud)ung bes ^unborts ergab, baß 
hier Torf unb WiefenFalF gan) fehlen; unter ),jo—),6om ^lußfanb befinbet fid) ein 
Kieslager, bas ftd) weit über bas gan) flache 25ad)tal binane er(lrecFt; in biefem Kies» 
lager i(l eine et ma 20 cm mächtige fanbige tonige KalFfd)id)t von fd)mugig weißer 
^arbe bie ^unbfd)id)t ber PopelFer Xengeweih(lange. Tas Kicslager muß in nicht 311 
großer (Entfernung vom Onlanbeisranb abgelagert fein, i(l alfo alt*fpäteis3eitlid);  bie 
PopelFer Xengemeihftange bürfte bentnad) etwa aus ber Seit um 
) 4 000 vor T b r. (lammen.

18) Sigungsberichte ber ^lltertumsgef. prujfia f. )8S8/89, Königsberg )89O, S. 2, 3, )33f 
Tafel I.

19) p. W o I b (1 e b t : (Erläuterungen зиг geologifd)*morphologifchen überftd)tsFarte bes 
norbbeutfchen Y>ereifungsgebietes. 25erlin 3933.

20) W. (Saerte: Urgefchidjte (Dßpreußens 39^9, S. 4/ S.

Tie 3meite Xengeweib(lange mit berfelben 25earbeitungsfpur i(l in einer Kies*  
grube im Kreife Kulm gefunben tvorben. W. <a. 25 a u m e G) weift fte mit Xed)t bem 
Hîagbalénien 311 unb gibt ihr Filter ale eis3eitlid) an. Kulm liegt mie Schlutup 4) 
3tvifd)en ben (Enbmoränen bee v^ranFfurter unb bes pommerfd)en Stabilirne19); ba bie 
festeren bie 25altifd)en (Enbmoränen ftnb, von benen bas Dnlanbeis um )8ooo vor 
Thr. ab3ufd)ntel3en begann, bürfte bie Kühner Xengeweihftange älter ale j8ooo vor 
Thv. fein; fie unb bie 8 ф I u t u p e r S t ü cF e f i n b 3 w e i f e 11 0 s bie ä I » 
t e (1 e n Spuren bee 111 e n f d) e n im n 0 r b b e u t f ch e n Ф e b i e t ber I e g * 
ten Vereifung.

Ebenfalls aus einer Kiesgrube (lammt ein Ш a m m u t F n 0 d) e n aue 25ars» 
behnen (Kr. ^eybeFrug), an bem eine (EinFerbung von W. Gaerte7)20) ale alt» 
(leinteitlidje 25earbeitungefpur gebeutet wirb. tEe muß aber mit ber l1Töglid)Feit 
gerechnet werben, baß biefe Kerbe burd) einen t^ieb mit einer 23eilpicFe bei ber Kiee» 
tverbung егзеиді i(l. 2(ud) wenn bie Spur alt(lein3eitlid) wäre, würbe fte nod) nid)t 
ftd)er beweifen, baß ber Hîenfd) in (D(lpreußen mit bem lîîammut tufammen gelebt 
hat (obwohl bae Ьигфаид wahrfd)einlid) i(l), ba ber HîammutFnochen von 23arebehnen 
(larF abgerollt i(l.

(Ebenfowenig beiveifenb i(l ber fogenannte IH a m m u t b i I b (1 e i n von Ku*  
m i I e F о 16)21); nad) bem v^unbberid)t bürfte eine ^älfd)ung vorliegen, зитаі auf ber 
ungetvöhnlid) ungefd)icFten Seichnung (bie übrigens nad) T. (E n g e 12) möglicherweife 
eine jung(lein3eitlid)e tEld)barßellung i(l!!) bie lange Behaarung bes IHammuts nid)t 
barge^leÙt ifl, bie bei ben ed)ten ШатітизеісЬпипдеп aus bem Hîagbalénien (lets fehr 
beutlid) ge3eid)net i(l. HTeines Wiflens ftnb aus bem дапзеп norbbeutfd)en (Gebiet ber 
lebten ’üereifung Feine von Hîenfd)enhanb bearbeiteten MÌammutFnochen unb (Serate 
aus Uiammutelfenbein beFannt. T'as tlîammut muß hier fd)on in ber älteren Spät» 
eis3eit ausge(lorben fein; ftd)ere 23eweife für ein Sufammenleben mit bem HTenfd)en 
ftnb bisher nid)t beFannt.

T>ie 3<xhl ber fpäteisieitlichen Vorgefdud)tsfunbe in llltpreußen i(l alfo nod) fehr 
Flein; vor allem fehlen uns nod) v^unb(lätten wie bie IHeienborfer 6) 17), bie uns bie 
gefamte ^interla(fenfd)aft fpäteis3eitlid)er Kulturen liefern, ^öffentlich gelingt es 
red)t balb, etwas berartiges aud) in (D^lpreußen 311 finben. häufige 25efud)e von



Arbeitdßellen an unb auf Шоогеп burd) bie Kreidpfleger ftnb ba)u nottvenbig. 25id 
babin muß j e b c r (Ein3elfunb in Шоогеп fachgemäß geborgen werben, aud) wenn bie*  
felben formen immer wieberFehren. ?(uf Stein gerate in Шоогеп muß weiter 
befonberd geadßet werben; aud) bad planmäßige 2lbfud)en ber Stursäcfer im ^erbß 
(am beßen nad) einem Kegen) an Шоогеп, in benen alte Y>orgefd)id)tdfunbe geborgen 
würben, Fann febr wichtige (Ergebniße zeitigen.

!) X)ergL u. a. S ch и 13, Onbogcrmancn unb (Bermanen, S. )S, 39; Seger, 2?ie (Ent* 
ßcl)ung ber Ceicbenyerbrcnnung in ber jüngeren Steigert, in: Korrefponben3*^latt ber 
î)eutfd)en (BefeUfchaft für Anthropologie, (Ethnologie unb Urgefdßchtc 3930, S. tirff.

2) T*ie Sitte iß aud) für Schießen (Kid)thofen, ÿic ältere ЗВгопзезек in Sd)Ie* 
ßen, S. 7/ 8), Pofen, Sd)Iedwig*^olßcin, T'änemarF, (Bßhannover (Ягспаи , über Шеда* 
litbgräber unb fonßige (Braoformen ber Lüneburger (Begenb, Шаппиз*23іЫ. 33, S. 29) 
belegt.

3) (Brunbriß ber germanifchen Philologie 31/3, 393^, S. )08.

(Einige bebeutfame Schlußfolgerungen geßatten aber bie fpärlichen fpäteid^eit*  
lid)en vjunbc in (Dßpreußen fd)on jet;t: ). Altpreußen war fd)on feit ber älteren Spät*  
eid^eit, alfo in ber Altßein3eit, von Utenfchen beßebelt. 2. $)ie älteßen Kulturein*  
flöße Famen vom Süben unb ftnb (Einßrahlungen bed (ößlichen) ШадЬаІспіеп (bear*  
beitete Xengeweihe von Kulm unb popelFen). 3» Sehr früh ftnb biefe (Einflüße burd) 
bie von (Dßen unb tXorboßen vorbringenbe fpät*altßein3eitlid)e  KnodienFultur 3urücF*  
gebrängt worben, bie ftd) 311г mittelßein3eitlid)en KnochenFuItur von ber 2lrt ber 
Kunba*KuItur  weiterentwicFelte; biefe lebte, wie bie Stein3eitbörfer ber Sebmar be*  
weifen, bei und bid tief in bie □ungßein3eit fort, 4. (Eine SieblungdlücFe („^iatud") 
bat ed feit ber älteren Späteid3eit nid)t gegeben. KlingenFulturen ftnb anfeheinenb 
erß am Scfßuß ber Späteid3eit b3w. 3U Seginn ber VTad)eid3eit aud Sübweßen unb 
Süben nad) (Bßpreußen vorgebrungen (Swibérien unb Tarbenoiften); boeb muß auf 
ältere urtümliche ^euerßeingeräte in(Bßpreußen viel mehr aid bidber geachtet werben.

Warum verbrannten bie Germanen tyre (toten?
X)on a n d f e n , Königdberg/pr.

Ommer wieber bat man ftd) in älteren Arbeiten (BebanFen barüber gemacht, aud 
welchen (Brünben in ber X>or3eit ftd) ber Wcchfel von ber (Ban3beßattung зиг Leichen*  
Verbrennung ѵоіізод. (Ed waren im wefentlid)en 3wei Anftd)ten, benen ftd) bie Sear*  
beiter bief er fragen anfdßoßen: Lrntweber war ber (Brunb für bad AufFommen ber 
Totenverbrennung in einer erhöhten vfurd)t vor bem Toten begrünbet, ober man 
befaß bereitd ISorßellungen von „Körper unb Seele", wobei bie Seele bei ber X)er*  
brennung frei würbe unb ind Totenreid) (oft in X)ogelgeßa(t) einging. —

Sei ben (Bermanen ѵоіізод ftd) im allgemeinen währenb ber mittleren Sron3e*  
3eit ber Übergang зиг Totenverbrennung. Sd)on währenb ber jüngeren Stein3cit 
unb nod) früher gab cd Kulturen, bereit Träger bie Totenverbrennung be3w. bad An*  
legen von feuern im (Brabe übten x).

3ur Seit bed Auftretend ber Totenverbrennung würbe bei ben (Bermanen ber 
(Brabraum 3unäd)ß nod) fo angelegt wie зиг Seit ber Seerbigung; man verteilte ben 
£eid)cnbranb über bie дапзе fläche* 2). Tue Beigaben würben bann ebenfo über ben 
(Brabraum 3erßrcut. (Erß fpäter wirb bie ?(fd)c in einem Tongefäß niebergelegt.

T^e X) r i e d fd)reibt in feiner „2lltgermanifd)en Kcligiondgefd)id)te" зит Seelen*  
glauben3): „^aHd aber wirFlid) ber Körper aid ein ^emmnid ber Seele betrachtet 



würbe unb bie Verbrennung eine Vernichtung ber feffelnben gitile be3weckte, wes» 
halb fyat man bann bie (Pebeine nad) bem £eid)enbranbe forgfältig gereinigt unb bie*  
fen angekohlten Keßen noch Seigaben gefpenbetv"

4) T Rd)uchharbt, Weßeuropa in feinem Verhältnis зи Kelten unb (Permanen, 
in: Forfchungen unb Fortfcßritte 3933 R. 3S9.

5) Riehe 3. S. <5elm, 2tltgermanifd)e Keligionsgefd)id)te, R. K2. —
6) ^anbwörterbuch bes beutfehen Aberglaubens, Sb. $, Rp. )0$ц.
7) Ш а и r e r , 3slänbifd)e Volksfagen, R. ?8.
8) ^anbwörterbud) bes beutfehen Aberglaubens, Sb. $, Rp. )O^4-
9) Vergi, bie Sefpreçhung in: 2trd)iv für Kulturgefchicpte 26, ^eft 2, R. 240.

10) ikine Verftnnbilblichung ber flüchtigen Reele burd) einen Vogel iß für bie Ѵогзей

T)ie forgfältige Sebanblung ber Seigaben unb bie Wibmimg berfelben an bie 
Toten beruht bureaus auf ben gleichen Vorßellungen wie in vorgermanifd)er 3eit. 

er Tote lebt weiter innerhalb ber menfd)lid)cn (Pemeinfd)aft, auch bann, wenn 
neue Formen im Totenbrauch ftd) burchfeçcm T)as (Prab iß bie Wohnung bed Toten, 
genau wie bies früher ber Jail war.

Vollkommen ab^ulebnen ftnb hier bie Anfd)auungen von Rdnidibarbt4) über ben 
Llnßerblid)keitsglauben ber (Permanen, ær fagt, baß bie (Permanen „in ihrem unbarm*  
herzigen Realismus" (!) ben Unßerblid)keitsglauben erß fpater aus bem Weßen unb 
Rüben übernahmen. VTun ftnb aber bie Seweife für bad Vorbanbenfein eines fol*  
d)en (Plaubens ungeheuer ßark. (Perabe ber germanifd>e Sauer erinnert ftd) (laubig 
feiner Toten, wie bied ja fd)on bie (Ppfer*  unb Totenbeigaben зеідеп.

£ine anbere Auffaffung über bie Sebeutung ber £eid)cnverbrennung bei ben 
(Permanen befagt, baß ber (Prunb für ben ^eid)cnbranb in ber Totenfurdjt begrün*  
bet liege5), æs iß1 aber wohl kaum апзипеЬтеп, baß man alle Verdorbenen aid bofe 
Totengeißer betradjten kann. Wohl iß cs richtig, baß manche Vorßellungen vom 
„lebenben £eid)nam" auch in heutiger 3eit, vielleicht 311m Teil aud) aus einer Toten*  
furd)t heraus, 3u erklären ftnb. 3Darum aber alle (Permanen aid ßets in Jurd)t unb 
Angß vor ben 2lbgefd)icbenen lebenb hin3ußcllen, bie aid (Pefpenßer ihr Unwefen 
treiben, geht ftd)er nicht an. Du biefem 3ufammenhange fei erwähnt, baß aus SDäne*  
mark ein Sraud) bekannt iß, nach hem man aus Jurdß vor ber XVieberkehr bed 
Toten ihm VTabeln in bie Jußfohlcn ßeckt unb ihm bie beiben großen 3cbcn mit 
rotem Wollgarn ober bie Seine mit fd)war3em Reibenbanb 3ufammenbinbet6). Aud) 
aus Drlanb kennt man bad Vïageln ber Jußfohlcn 7). T)as Sinben bed „^el'^Rtbubcs 
in ber (Pislafaga iß vermutlich aid Totenfeffelung зи erklären. Tuefe Einnahme iß hier 
umfo wahrscheinlicher, aid es ftd) um einen Ikrmorbeten hanbelt8).

T'as gefamte altnorbifd)c material über ben Totenglauben ßellt a n s * 3 о a * 
d) i m К I a r e in einer Serliner Tw.*Arbeit 9 10) überftd)tlid) 3<tf ammen unb kommt зи 
bem Ergebnis, „baß in ber altnorbifd)en Literatur ber Tote ausfd)ließlid) aid „le*  
benbe Reiche" an3ufehen iß. ). T)er Tote iß Ьигфаиз körperlich/ breibimenfional, ein 
Wefen mit Jleifd) unb Slut, Шагк unb Knochen. 2. ^r beftigt lkigenfd)aften unb 
Fähigkeiten, bie ihn bem lebenben gleichfe^en, aud) er iß lebenbig. 3» Reine (Peßalt 
iß ibentifd) mit ber Äeid)e.z/

iCine fold)c lluffaßung läßt ftd) aud) burd) bie Fu«be ßü^en. Wie id) oben für 
bie mittlere Sron3e3eit fd)on geigte, bleiben aud) nad) bem 2(ufhören ber Seerbigung 
bie (Prabfttten (Einlage bed (Prabed, Seigaben unb bamit aud) bie Vorßellungen) 
3unäd)ß immer nod) bie gleid)en. (krß fehr viel fpäter können linberungen eingetreten 
fein, aid bie alten Vorßellungen verloren gingen unb nur bie Ritte ftd) erhielt. T^cd*  
halb barf man in ber Verbrennung nicht audfd)ließlid) eine Vernichtung bed Toten 



aus Jurd)t festen ober aus ber Abfid)t, eine Seele vom Körper 311 befreien 10) (Vor*  
Stellungen bes Christentums), fehen, fonbern wohl vielmehr eine anberc Art ber Wei*  
tererhaltung bes Abgefd)iebencn.

nid)t апзипсЬтеп. Dicfe Anschauung vertritt u. a. Strobel, Vlorbifd)cr Cotcnglaube зиг 
Jungsteinzeit, in: Dicjcuerbeflattung, )9$6, Vir. 2.

u) Vgl. hier u.a. Я. J г a n 3, Cotcnglaube u. Cotenbraucf), Subeta 4, 3918, S. 36$, )66.
12) (fine SufammenStcUung ber vcrfd)icbcnen 2(nftd)ten über bie £eid)cnverbrennung 

finbet ftd) in: ^anbmörterbud) bes bcutfcf)cn Aberglaubens, Bb. $, Sp. ))O)ff.
13) An biefer Stelle vertveife id) jegt fd)on auf meine Habilitationsschrift „Die Coten 

im Brauchtum ber germanischen Vorzeit" (in Vorbereitung).
14) W i I F e . 5cid)cnverbrcnnung, in: æbert Keab^eV. ber Vorgefd)id)te, Bb. 7, S. 278.

Da|; ber Cote aud) nad) ber Verbrennung als weiterlebenb gebad)t würbe, leb*  
rcn eine Кефе von Späteren Schriftlichen Überlieferungen T1). „Wenn beifpielstveife 
nad) altnorbifd)er Überlieferung (Pbhinn feinem toten Sohne Balbr auf bem Scheiter*  
häufen Worte ins (Phr flüsterte, fo 3eigt bies, baj; man ftd> ben Coten als nod) auf*  
nahmefähig für <Pefprod)cnes bad)te, nid)t als unferer Auffassung cntfprcd)cnb tot".

Warum verbrannten nun aber bie (Permanen feit ber mittleren Вгопзезек ihre 
Coten * 12).

ICine cnbgültige Beantwortung biefer Jragc wirb nur febr fd)wer 3U geben fein. 
Wir tonnen biefen Braud) nur aus ben Anfd)auungen ber Urgermanen unmittelbar 
erklären 13), Vorstellungen einer Cotenverbrennung, wie wir fte bei nid)t*germani*  
fd)en VöIFern finben, ober Anfd)auungen einer fpäteren d)riStlid)cn Seit über bas l^er*  
brennen ber Coten ftnb unmittelbar nid)t зи verwerten.

Sd)on in vorgermanifd)cr Seit gibt es ben Braud), Jeucr in ben Steingräbern 
апзизйпЬеп. hierbei würben bie Reichen wohl teilweife angeFohlt. Ifs i(t aber Faum 
glaubhaft, baj; allein auf (Prunb fold)er Ausnahmen unb SufaHserfd)cinungen ftd) 
Späterhin bie Sitte ber Cotenverbrennung allgemein burdjgefeçt hat14).

æs i)! felbStverStänblid), baf; ein Bauernvolt, befonbers im VTorben, 311 ben Kräf*  
ten ber Viatur, im befonberen зиг Sonne, in ein fo nahes Verhältnis getreten ift, baf; 
im religiöfen Brauchtum bie Bebeutung ber VTaturträfte (tart 311m Durchbruch 
Fommt. Sicher werben wir baher eine Xeihe von Bräuchen, bei benen bann bas 
Jener als Sinnbilb ber reinen Kraft, ber wärmefpenbenben Sonne gebad)t ijt, viel*  
leid)t fd)on für bie vorgcrmanifd)C, bestimmt aber wohl für bie Вгопзезей anneh*  
men bürfen.

Wie wir oben fahen, würben зиг Seit bes Beginns ber £cid)enverbrennung bie 
gleichfam burd) bas Jener geweihten (Pcbeine nad) ber Verbrennung aufgelefen unb 
forgfältig über ben (Prabraum verstreut. Vielleicht mag bei biefem Cotcnbraud)e bie 
Vorstellung mitgcfpiclt heben, baf; ber germanifd)e Bauer ben Coten nid)t in bie 
itrbe fenten wollte, ohne ihm vor ber Bestattung gleichfam nod) einmal eine letzte 
Weihe gegeben зи heben. Dicfe bestaub barin, ben Coten ber Jlamme, alfo bem 
Jener, ber Wärme auszufegen, bie ja in (Pejtalt ber Sonnenwärme für ben germa*  
nifd)en Bauern fo überaus bebeutfam war. Weil man bie bem Coten mitgegebenen 
Beigaben aud) Späterhin ftd) nid)t vom Coten wegbcnFen tonnte, fte nur ihm gehörten, 
fo würben aud) fte ber Jeuerweihe bes Verstorbenen unterworfen, ehe fte in bas (Prab 
gelegt würben. (Ppfcrfeucr würben im (Pebenfen an höhere lHäd)te angezünbet. (fs ist 
wol)l gerabe für bie bronzezeitlichen (Permanen anzunehmen, baß bie Cotenfeuer im 
(Pebenfen an bie höhere Hiäd)te (SonncnFraft) angelegt würben. Dicfe Hiäd)te foli*  
ten wie im £eben fo aud) Späterhin bem Coten gut Jreunb fein. Durd) bie Jener*  
weihe erhielt bie ganze Jeicrlid)Fcit ber Beerbigung eine höhere Bebeutung. (Perabe 
bie letzte Ehrung, wcld)c bie Angehörigen bem Coten erwiefen, war befonbers für bas 



ber Kultur nad) boctyłebenbe SauernvolE ber (Permanen eine febr wichtige Segeben*  
beit, baher bie 2lblöfung bed 23raud)Cd ber (Pan3*Sejłattung  burd) bie Verbrennung. 
î)er (Plaube an ein Weiterleben bed Toten bat immer beflanben unb jivar unabt>än*  
gig von 23eerbigung unb Verbrennung, wie ed und bie Vor)eitfunbe unb bad Sraud)*  
tum bed beutfcben VolFed immer wieber betveifen 15). dagegen änbern ftd) bie Vor*  
Stellungen ber (Permanen von ben höheren llîàd)ten. Währenb in ber 23ron^e)eit in 
23e)ug auf bie (Pötterlebre ftärFer ftnnbilblid) gebad)t würbe, folgt barauf eine Seit 
ber perfönlid)en (Pottbeiten aid Verförperer ber höheren Hiäd)te.

15) 2ludfül)rlid)er berichtet über biefee (Pcbiet mein 2luffa^ „Sur ^'rage ber £eid)cn* 
Verbrennung bei ben Urgermanen" in: Uîannue 3936, ^eft 4, <3. 4S7 ff.



IL Sunbbericfyte.

Die Ѳе|фіфіе bet £апЬ|фа|і um ben îillwalber?@ee 
auf tërunb von Dobenfunben.

Walbemar <3 e y in , IHarienroerber.

Wie fets verbanFen mir bie £6rforfd)ung eines Meinen Teilgebietes ber Krbeit 
eines 'einzigen für bie <befd)id)te feiner engfen Heimat begeiferten Wannes. Tue 
gefamten Baufeine für bie <Befd)id)te ber Manbfd)aft um ben Tillmalber*Sce  auf 
(5runb von Sobenfunben, alfo von ber X>orgefd)id)te an, haben ^err Mehrer Kuppelt, 
ber früher in Tillmalbe, mohnte, je^t bas Stabt. Hîufeum )U Marienburg leitet, unb 
für ben Kaubni^er WinFel ^err Kantor Sd)iForra*Kaubni^,  $ufammengetragen. 
Beibe l;aben aud) bie großen (Grabungen in bicfcr (Pegenb veranlaßt, unb gemeinfam 
mit ihnen l?abe id) bie Unterfucßungen angefeilt. Bis vor з fahren mußte man über 
bie (Pefd)id)te biefer £anbfd)aft in ber Y>or$eit nod) nichts. $)rei Oahre Krbeit ergeben 
folgcnbes Bilb:

Unfere Äanbfdjaft, bie 3mifd)en bem (PeferidySee unb bem VÏ*  d). Sipfel bes 
£abcn3*Sces  bid)t an ber SumpffrecFe liegt, bie ftd) vom £aben3*See  3um (Peferid)*  
See l;in erfrech unb bie burd) ben „IHittelmalb", bie böd)fe Erhebung bes Kreifes 
Kofenberg, beberrfd)t mirb, if in ber Vorgefdfdfe bereits bid)t befebelt gemefen. 
æs liegt bies vielleicht an ben vielen Heinen Seen, bie beute allerbings зит größten 
Teil bereits verlanbet ftnb unb als Wiefen ausgenu^t merben. Tüefe Heinen Seen 
reiften einf зиг Knfteblung: bie SpeifeFammer mit bem ganten Keicffum an ^ifd)en 
fanb fets 311г s^anb. Sie bienten in Seiten ber Vïot aud) als SdfupfroinFel, unb bie 
Böben an ihnen maren, meil fte aus leichten Sanben befanben, nicht mit Walb bcbecFt.

lEin gantes \3et3 x>on Sieblungen bebecFte in ber Steinteit bas £anb. vfeuerfein*  
fpliffen unb ^euerfeingeräte finben ftd) in großer Hîenge auf biefen planen, aber 
nicht eine еіпзіде irbene вфегЬе aus jenen Tagen Fomite bisher geborgen merben. So 
bleiben 311m genaueren ^eflegen ber Seiten innerhalb ber Stein3cit nur (berate übrig, 
bie burd) bie Krt ber Bearbeitung unb burd) ihre ^orm einen Inhalt für bie Seit*  
befimmung geben. Wie lange aber berartige HTerFmale nod) in bie folgenben Seiten 
mciterlcben, bis bie alten formen abferben unb bie neuen allein herrfd)en, bas ent*  
3ieht ftd) дапз unferer Kenntnis. So if cs alfo aud) nid)t möglich, fef3ufcllen, mie 
bid)t bas ^anb зи einer befimmten Seit befiebelt gemefen if. Wenn aud) über ein 
T)u^enb von Stellen fefgefellt merben Fomite, an benen ^euerfein verarbeitet mor*  
ben if, fo erfrecFen fte ftd) bod) über einen Seitraum von 2000 fahren. 2luf*  
fallenb bid)t liegen bie ^cuerfcingeräte am XUefhang vom Mîittelmalb, auf ber 
^albinfcl im ærrol*See  unb auf einem Heinen trüget, ber ftd) bem ^auptmaffiv nad) 
bem Tiilmalber See 31t verlagert. T'as Sübufer bes £rrol*Sces  if meniger biebt bc*  
ftebelt T>ort finben ftd) nur 2 Heine Sanbhügel (33, 14). £ЕіпзеІпс Typen ber (Perate 
gehören nod) ber mittleren Stein3eit an, aud) bie Krt ber Bearbeitung — bie tv*
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pifd)c Steilbengelung — tr>eift fte jenen fernen 3eiten зи. Uber, wie bereits gefagt, iß 
bamit nod) immer nid)t bewiefen, baß fte in jenen Tagen and) t?ergeftellt ftnb. 3d) 
biete eine дапзе Keibe von biefen (Beraten.

T)ie erße (Bruppe ()—>4) iß in ber Tedjnif ber mittleren Steilheit bergejłellL 
überall finbet ftd) bie ßeile unb feine î)engelung. llud) bie formen weifen biefe (Berate 
in biefelbe 3eit. VTr. ) mad)t entfliehen von allen (Beraten ben altertümlid)ßen (Ein» 
bruct (j. OX )4>. Wenn and) bie formen von Stielfpi^en ßart verroafdjen ftnb, 
gehören fte m. 11. bod) ebenfo wie ) bem Swibry»Typus an. T)em Tarbenoiften, unb 
3war vor allem ber jüngßen Stufe, weife id) bie (Berate г—)ą зи.

itine дапз anbere Ted)nit verraten bie (Berate ber 3weiten (Bruppe (j? ff.): дапз 
fiacre SDengelung. Tüefe llrt ber Bearbeitung зеіді ftd) befonbers beutlid) auf ber 
einen Weibenblatt ähnlichen pfeilfpi^e (llbb. )<)♦ Triefe ift wie bie Heinen her3förmi» 
gen Pfeilfpi^en 3citlid) зи beßimmen (llbb. )6 u. )7). Sie geboren bem Volte ber 
Sd)nur ter ami ter an, ftnb alfo früheßens am itnbe ber jüngeren Steilheit entflanben. 
(Bräber biefes Voltes, bas bas 3ufammenfd)mel3en ber Völter ber lîîitte Europas 31t 
ber VÖItergruppe ber 3nbogermancn berbeigefül)rt hat, hatten wir in einigen bügeln 
3wifd)en bem Hìittelwalb unb bem Tillwalber See vermutet. T)ie (Brabung ergab aber, 
baß biefe ^ügel T)ünenbilbungen waren, liefern tampfesfreubigen Volte gehört and) 
ein Teil ber (Berate aus xfelbgeßein an. Einige liyte, befonbers bie mit abgetanteten 
(toten, (lammen aus jüngeren Tagen. (llbb. )$—20).

vfür bie gefamte Вгопзезек unb ben Beginn ber frühen itifenteit ftnb ftd)ere, 
forgfältig beobadßete Junbe nod) nid)t gemacht worben, wir ftnb für biefe 3eiten 
mehr ober weniger nur auf Vermutungen angewiefen.

llus bem (tube ber frühen ltifen$eit aber unb vor allem bem bisher faß дапз in 
SDuntel gehüllten Übergang зиг fogen. röm. Kaifer3eit treten uns vfunbe über vfunbe 
entgegen. Leiber ftnb gerabe bie großen Hügelgräber ber frühen ltifen)eit faß ohne 
llusnahme ben Steinfudiern ober bem Pfluge зит (Bpfer gefallen, Uber wenigßens 
tonnten nod) Stellen im (Belaube feßgelegt werben, an benen einß berartige (Bräber 
in ber lebten 3eit 3erßört worben ftnb. über ben Bau im іЕіпзеІпеп ober über bie 
^orm ber Urnen unb bie Beßattungsßtte, ob überreße vom Scheiterhaufen feß*  
geßellt werben tonnte, bas alles, was uns heute 311m Beßimmen ber 3eit fo unenb*  
lid) wichtig iß, bas tonnten bie IHänner, bie einß bie Steinfegungen 3erßört haben, 
nicht mehr fagen. Befonbers ber Bau ber Thaußee von Bt. ærlau nach Xaubnit; unb 
ber ber Thauffee 3Dt» lty!au»Saalfelb bat зит Verwerten ber großen Steinfreife, 
biefen Зеидеп aus fernen Tagen, geführt. Its iß taum 311 glauben, baß fogar nod) 
)927 von einem Bauer ein folcßes Xiefengrab in Tillwalbe (j. (D. 22) 3erßört wer» 
ben tonnte. Unb troębem er bie llnlage als ein (Brab ertannt haben mußte, — es ßan» 
ben 3ahlreid)e Urnen in ihm — machte er teine ШеІЬипд an bie 3ußänbigen Stellen. 
£in ftd)er fehr intereffantes (Brab (3*  23) iag tur3 vor bem (But. innerhalb eines
ungefähr 30 m im Tmrchmefier großen Steintreifes hatte man eine forgfältig gebaute 
Steintiße mit fentredßen Wänben gefunben. Itin Sattelbad) aus großen, flachen 
Steinplatten wäre über ber Steintiße gewefen. Triefe Steinplatten wären fo groß 
gewefen, baß ein еіпзеіпег Шапп fte nid)t hätte bewegen tonnen, über bie ^orm ber 
Urnen wußte ber Arbeiter nichts mehr. 3$ 3a\)te waren bereits vergangen. (Berabe 
biefes (Brab mit feinem eigenartigen Bau hätte uns fo manche 2luffd)lüße über bie 
X>olts3ugehörigteit ber einßigen Bewohner biefes (Bebietes geben tonnen. Шап bc» 
gann erß in allerjüngßer 3cit ftd) aud) um biefe Thinge in Tillwalbe зи tümmern. Hcrr 
Kuppelt unb Hcrr ®cbler Schrage in Tillwalbe unb Kantor Sd)itorra»Kaub»
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ПІ13 paßten auf. ^erbß )озг Inatte t^err Schräge bid)t hinter feiner Sieblung eine 
SteinpacFung gefunben unb in ihr Scherben (j. (D. 26). 5?er Vertrauensmann ^err 
Prof. &r. Ehrlich eilte auf bie Uîelbung herbei, tfs würbe wenigßens bie (Prabfam» 
mer mit ben Urnen unterfud)t, ber Steinfreis würbe für bas nächße Frühjahr ge» 
laßen. Leiber batte ber Pflug bie Einlage bereits etwas 3erßört. Sämtlichen Urnen 
war ber ^als abgepflügt worben.

ßrwG 8 j

2lbb. 23. Hügelgrab mit geßorter (Prabfammer, neben фг bie 2(fd)cngrube.

2lber ber 23au ber Urnen, befonbers ber runbe ^uß ber Urnen fagt gan) flar: 
<)ier haben einß baltifdje Völfcr gewohnt, bie allerbings in mancher ^inßd)t bereits 
unter bem Einfluß ihrer £ïad)baren, ber (Permanen, ßanben. 2?as 2llter bes (Prabcs 
wirb burd) ben 25au ber (Prabfammer beßimmt. ifs wirb nid)t mehr eine Steinfißc 
gebaut, fonbern nur ein pflaßer, beßen 2lußenranb etwas erhaben iß: ein typifd)cs 
^atenepflaßer. ^er Sd)mud?, ber ßd) in einer Urne fanb, trägt ein viel älteres (Pc» 
präge. beßeht aus mehreren 2(bfchnitten aus röhrenartig gewunbenem Sron)e*  
braf)t unb einem Knopf (ßumpfer Kegel mit gerabem ^5teg). £üe verhältnismäßig 
junge Pforrn ber (Prabfammer 3eigt aber, baß Sd)mucfformen ftd) hirr faß ein ganzes 
Oahrtaufenb, ohne ftd) irgenb wie 31t veränbern, gehalten haben. <Pleid)altrige (Präber 
aus bem v^rühgermanengebiet (tìeumarf, Kr. Stuhm, <Pr. peterwiç unb (Punthen, 
Kr. Kofenberg) зеідеп benfelben Sd)mucf.

^er IHittelwalb mit feinen (Präbern führt in biefelbe 3eit. 5m Winter нм/? 
hatte ber 23auer Weßolef beim Stubbenroben eine Urne gefunben unb melbete es



fofort pétrit Mehrer Kuppelt (J. 4). 30/32). 3m ersten ^rühjabr begann bie (Prabung. 
Sie wirb nod) Dabre bauern. ICine 25ejłattungdart trat und hier entgegen, wie wir 
fte in XVeftpreußen bidder nur in KL StärFenau angetroffen batten, aber hier in Till*  
walbe viel vielgestaltiger aid bort. Kuf Sd)ritt unb Tritt geigte ber Sau ber (Präber: 
£twad Vïeued 3iel)t ein, wir flehen in einem Umbruch» 3m November 393$ gruben wir 
bad ber v3'orm nad) ältejle (Prab aud (^.<P. 27)» XVieber ein gewaltiged Hügelgrab. £ei*

Kbb. 24—2$*.  (Prab )S mit Katènepf laßer.

ber war bie (PrabFammer vor einigen Darren 3erßört worben. Tiber wenigßend tonnte 
an ben Scherben bad Klter bed (Prabed feßgeßellt werben. 3n einem SteinFreid von 
)6m T)urd)ineffer hatte man bie Kfchengrube unb neben il;r eine SteinFiße in bad 
lErbreid) eingelaffen. 3n ber SteinFiße haben minbcßend 2 Urnen, 3 Schalen unb 
3 Meine Seigefäße geßanben. Sefonberd bie größte Urne 3cigt altertümliche 3üge 
burd) 3 aufgelegte Meißen. Sei gaben würben nicht beobachtet. Vìeben ber Kammer 
hatte man in einer von einem SteinFreid eingefaßten, flachen, runben (Prube bie über*  
reße vom Scheiterhaufen audgefd)üttet. 3n ber tieffd)war3en 2lfd)e fanb ftd) Kejłe vom 
feinem £eid)enbranb. T>er дапз grobe £eid)cnbranb lag bagegcn in ber $er(törten (Prab*  
Fammer. lîîit einer bünnen Sd)id)t ^ebm war bie дапзе v^läd)e innerhalb bed großen 
SteinFreifed bebecFt. Tief 311 bebauern ift, baß bie (PrabFammer vor brei 3ahren 3er*  
flört worben i)i. T>er 23auer UTroß batte garnid)t gemerFt, baß Scherben 3wifchen ben 
Steinen lagen. (2lbb. 23).

Kn biefcd (Prab fd)ließt pch bad große (Präberfelb an. Kbcr biefe tPräber ftnb 
auf (Prunb ibred (Prabbaud jünger. Kußerbem verraten biefe (Präber, baß bie einjt



2lbb. 16b. llìittehvalb, ФгаЬ 6.
Urne in einer Steinfetjung, neben i^r bic 

23ranbgrube.

2(bb. 27. Яееге Steinfifte auf ber 
25ranbgrube.



2lbb. 2$i. IHittehralb (Pr. 27. 2luf einer 23ranbgrube fielet in einer ^teinpacfung 
bie Urne mit bem reinen ЯеіфепЬгапЬе.
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• 2lbb. 29. ІЗгапЬпгиЬе, in bie Steine geworfen ftnb. 
î>ie Steine ftnb Ьигф bie (Plut jerriffen.



F>ier wohnenben baltifchen Volker unter bent Einfluß ber (Permanen geraten ftnb: T'as 
baltifd)e Hügelgrab, alfo ein (Prab mit einem aufgefd)ütteten ^ügel verfd)winbet. 
iks wirb abgelöd burd) ein ^lacßgrab, alfo eine unterirbifcße 2üdage. T)ie (Pefäßform 
bleibt aber gut baltifd)*  vfad ohne 2lusnahnte l^aben Sd)üßeln unb (Pefäße einen rum 
ben 23oben. Vïirgenbs taud)t ein germanifd)er Stöpfelbeckel auf.

Eigentümlich, uns heute fd)wer verftänblid), ift bie Tatfad)e, baß ausgerechnet 
bie 23edattungsfitte von ben Vïad)baren fo leicht übernommen wirb. T)er ^rübger*  
mane batte feine Verdorbenen auf bem Scheiterhaufen verbrannt, bie glübenben 
Knochen mit einer Süßigkeit abgefdfyreckt unb ben Knod)engruß in eine Urne getan, 
biefe in großen ober Heinen gewöhnlich viereckigen Steinkißen beigefet^t» Tie 2lfche 
bed Scheiterhaufens hätte er nid)t beachtet, ihr keine Sebeutung beigemeßen. Sehen 
wir uns unfere (Präber auf bem Wittelwalbe an!

Kleine Steinkiften, runbe unb viereckige, aber aud) Urnen, frei im Sanbe ober 
auf einem Stein ftehenb. Um anbere ßehen einige Steine. Ter £eid)enbranb iß bei eini*  
gen (Präbern ohne jebe Urne in eine (Prube gefd)üttet worben ober fogar in eine 
kleine Steinkiste getan. Du allen biefen fällen iß ber £eid)enbranb rein ohne jebe 
23eimifd)ung von 2lfd)e. Teigaben fehlen faß gän;lid), wie es für ^rühgermanen unb 
halten in jenen Tagen tiblid) iß. Tas Viene geigte fid) aber in anberen (Präbern. Ein 
großes (Prab hätte ein richtiges Äatenepflaßer, aber nicht mehr wie bas bei Sd)rage 
einen Steinkreis (2lbb. 24). Keiner j^eichenbranb in jeber ber )3 Urnen biefes (Prabes. 
2llfo auf (Prunb ber Einlage jünger als bie Steinkißen. Eine neue Welt follte fid) aber 
erß nod) in anberen (Präbern vor uns auftun. mitten 3wifd)en ben bereits bekannten 
(Präbern fanben fid) tiefe (Pruben, bie mit fd)war3em 13ranbfrf)utt, alfo ^ol3afd)e unb 
Meid)cnbranb, gefüllt waren, alfo reine „Sranbgruben", wie wir fte von ben 25ur*  
gunben (Sraunswalbe, Konbfen, Vicuguth, Willenberg) unb von ben Wanbaien an ber 
Weichfei (tieuborf, Kr. Stuhm) unb ben aus bem Vieibenburger Solbauer (Pebiet her 
kennen. VTeu waren uns aber biejenigen (Präber, bie einen Übergang von ber Stein*  
kißenkultur 3u biefen Sranbgruben bilbeten. häufig waren in einer 23ranbgrube bie 
Steinkißen eingebaut, in ber bie Urne mit bem reinen äeichenbranb ßanb (2lbb. 28), 
ober über bie Steinkiße mit ber Urne war bie 2lfd)e bes Scheiterhaufens gefd)üttet, 
ober neben ber Steinkiße batte man in einer befonberen (Prube bie 2lfd)e geborgen 
(2lbb. 26). 2hi einem v^alle hätte man über ber 25ranbgrube nur nod) bie übliche Stein*  
kiße gebaut (2lbb. 27). Tiefe war alfo leer, über anbere 25ranbgruben batte man 
Steinplatten gelegt. Kußerbem fanb ftd) eine 2lrt von (Prab, bie bisher nur im Sam*  
lanbe beobad)tet worben iß: Dn einer flachen, etwa viereckigen (Prube ((Prab 69) hatte 
man bie gefamten Überreste vom Scheiterhaufen gefd)üttet, alfo bie fchwarte 2lfd)e 
unb ben £eid)enbranb, unb in biefe nod) glühenbe maße v^elbßeine geworfen. Tie 
Steine waren burd) bie (Plut ohne Ausnahme gefprungen. Taß bie 2lfd)e in glühen*  
bem 3ußanbe in bie (Prube gefd)üttet war, geigte aud) ein (Prab, in bem ber lehmige 
Untergrunb hart gebrannt war. ^ür einen Unterbau für ben Scheiterhaufen, Ьази ijt 
m. 2(. bie 2(nlage bes (Prabes 69 3U klein, ^anbelt es ftd) etwa um eine Steinigung 
ber Überreste bes Verdorbenen, alfo um einen lebten Verfud), einen vom 3Dä*  
monen Sefeßenen 311 bannen? So fühlen wir an bicfem Wedßel ber 25eß^ttungs*  
art, wie bas Volk an bem 2(lten nod) h<™9t/ a^er bod) fd)on зит tìeuen greift, 
(ks kann bief er Wedßel nur mit einem Wanbel in ber religiöfen faltung зи 
ben 2(fd)enreßen bes Scheiterhaufens 3ufammcnbängen. Man wirb wohl je^t nid)t 
nur in ben Knochenreßen ben Träger ber Kräfte bes Verdorbenen für bas Den*  
feits gefehen haben, fonbern aud) in bem v^leifd)e, bas burd) bas fetter bes Scheiter*  



häufend ver)el>rt/ aber in ben 2lfd)enteilen bod) nod) erhalten mar. ^eute iß bereits 
feß;ußellen, unter meßen Einfluß biefer Wanbel ber religiöfen Kufcßauung im Till*  
walber (Bebiet ßattgefunben f?at: Ed ftnb bie Wanbaien bes Vleibenburger WinFels. 
Tas iß bas Viene, bas Tillwalbe ber Urgefd)id)te (Dßpreußens in biefent (Bräber*  
felbe gegeben hat Tas (Bräberfelb iß nod) lange nid)t ausgebeutet, Sehr weitläufig iß 
es angelegt Bis $u )om liegen bie (Bräber von einanber entfernt. Troçbem fagt ber 
große plan, auf bem jebes (Brab eingetragen wirb, baß bie bisher gehobenen )or (Brä*  
ber in 3 (Bruppen angelegt ftnb. Oebe (Bruppe bietet biefelbe ITiifcßung von alten unb 
neuen (Brabformen. Temnad) l^anbelt es ftd) nid)t um ein (Bräberfelb, bas fortlaufenb 
belegt worben iß, — es lägen bann 3ufammen bie älteren (Brabformen, an bie ftd) 
bie jüngeren anfdßoßen —, fonbern um wcnigßens brei Sippen, beßer Familien, 
bie 3u berfelben Seit auf brei verfeßiebenen, aber bid)t neben einanber liegenben 
Kuppen ihre Toten begruben. Um bies uns gan; neue problem зи erforfeßen, vor 
allem um feß3ußeHen, ob nid)t bod) aud) bie um thrißi (Beburt an ber Weichfei*  
münbung einwanbernben (Boten ihre Toten auf biefent (Bräberfelbe ebenfalls begra*  
ben haben, muß bie (Brabung trot; ber gölten Koßen fortgefeçt werben ♦).

*) (fin neues (Bräberfelb auf bem llìittelwalb iß )937 gemelbet irorben.
i) Vergleiche: Knorr, Ein 2(ußenfciter. llltpreußen II, S. 49 ff.

Vlod) an 3wei anberen Stellen bes Uîittelwalbes fanben ftd) Scherben unb £ei*  
eßenbranb, alfo untrügbare 3eid)en für ;erßörte (Bräber. Tiefe ftnb ebenfowenig 
unterfud)t worben wie bie auf bem Mîaffiv ebenfalls aufgetaudßen Sieblungsreße. 
Sieblungen ber frühen æifen;eit ober wenigßens Stellen mit Scherben biefer Kul# 
turperiobe waren übrigens beim Bau ber thaußee Xaubnilj*TilIwalbe  vor 2 fahren 
burd)fd)nitten worben (3. dX )8, )9)- Leiber mclbete bie Bauleitung erft bas 2luf*  
tauchen ber Sieblungsreße, als bereits ein Teil ber (Brunbriße vernichtet war. So 
mußten wir uns mit ber ^eßßeHung begnügen, baß es ftd) um pfoßenbauten banbelte, 
alfo genau fo wie in Kl. StärFenau. über bie Verbform Fann leiber nichts gefagt 
werben. (Beborgen würbe nur ein (Befaß mit bem ben Balten eigenen runben v^uß 
(Kbbilbung 3- dX )8). Kußerbem taud)te in ber Kaubnit; am nächßen liegenben Sieb*  
lung eine tridßerartige Steinfe^ung auf, wie wir fte nod) nid)t beobachtet haben. 
Ein (Brab war es nid)t. (BefüHt war fte mit (frbreid), im bem einige Scherben unb ein 
fofort verfallenbes Knod)engerät lagen (2fbb. 30).

Tem neuen VolFe, ben (BotenÄBepiben gehören nid)t weniger als vier (Bräber*  
felber an (£ dX 3?—38). æ in ^elb mit 30 (Bräbern würbe in bem tiefen æinfd)nitt 
am (Dßenbe bes ^aben3*Sees  burd)fd)tntten (j. dX 38). Branbgruben mit Urnen ober 
reine Schüttungen ohne Urnen, aud) SFelettgräber fanben ftd) vor. Эп vielen (Brä*  
bern wenig Silber*,  mehr Bron;e*  unb perIenfd)inucF, typifd)e formen ber (Boten*  
Fultur um (Dfterobe* 1). (Ein (Brab war befonbers intereßant: innerhalb einer Fleinen 
Steinfcçung lagen ;wei Bron;efibeln. 2llfo ein (Brab für eine verunglücFte x^rau, 
bereu Reiche man nid)t bergen Fomite. (Ein Kenotaphion (Kbb. 3). T)as (Bräberfelb 
gehört auf (Brunb ber ^ibelformen bem 2.—4. 3^hrbunbert an. Tue ^ibel mit an*  
gegoßener Vïabelhülfe iß bie jüngße ^orm. Sie leitet 311г X>öIFerwanberungs3eit 
über (2lbb. 32—42).

Beim Bau berfelben Thaußee würbe unten im Tal ein ;weites (Bräberfelb 
(3*  d). 37) angefd)uitten, bas bie (Boten auf einer Sieblung ber frühen (Eifen;eit an*  
gelegt hatten (2 Branbgräber) (2. ^Ubrhunbert). Beibe (Bräberfelber würben nur fo 
weit unterfud)t, als ber Bau ber thaußee es forberte.



2lbb. зо. Xaubniç: Фго^е trichterförmige Qteinfeçung, beren 3tvecf nicht Har i(ł. 
[D : 2.30, H : 0.90 m.]

2lbb. 3). (Frab IL Xaubnig: æin 4eer*(Frab  CRenotapbion): einer Heinen Qteinfe^ung 
liegt eine ^ibel. Unter ihr fanb fich eine 3meite.
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Bibeln bed 2. 2fb. n. 3tv.



î)ie jüngße ^ibel (4. D^brl).)
Itanttn, ѲфпаЦсп unb Bibeln bee 2.-4*  Db- n- 3m.

ißin brittee (bräberfelb liegt in einer Schonung bid)t am (Beferidjfee (j. (D. з^). 
v^ier fanb ber Sauernfoi)n Qd)lacf ^eid)enbranb unb зтеі Bibeln (2/3. Dabrbunbert).

$)ae vierte liegt 3mifd)en bent (5eferid)^ee unb bent ТіПтаІЬег*вее  (j. (D. 36). 
3Die Qpürnafe beefelben Düngen entbecFte aud) biefee (Eräberfelb. (Eine (Prabung er*  
gab, baß ее burd) ben Winb 311m Teil auegemebt mar, an anberen Stellen mar ее )9)4 
burd) Sefefłigungeanlagen 3er(lört morben. )2 Stellen mürben unterfud)t. Sranb*  
gruben unb größere unterirbifcße Steinpatfungen in ber Vïal}e von (Arabern. 2. unb 
3. 3al)d)unbert. *21(9  mid)tig(łe6: Qd)erben mit 2<äbd)ented)nif, (mol}I periobe ^in*  
fluß bes mafurifd) * germanifd)en Kreifee). lEine Sieblung liegt am ДаЬепз * ^5ee 
(S- 34).

Illit bem britten 3al)rl}unbert fcßeint ber <5ote/(5epibe l)ier bereite аЬдезодеп 
3U fein. 2\efte bleiben aber nod) int Haube. Wann ber nad) ber Weicßfel 311 vorbrin*  
genbe 23alte biefee (bebict befetjt bat, bas ijł nid)t feß3uftellen. preußifcbe ^dterben
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ber jiingjten periobc finbcn ftd) auf cincin ^iigcl am £abcnzfcc. WobI fanbcn 
mir am Tillmalbcr Qcc Tlbfallgrubcn mit prcußifd)cn Sdjerben (£ Ф. 44), baruntcr 
aud) ein (Befaß von ganz altertümlid)cr ^orm x). £>a aber aud) Scherben beutfeßer Ko*  
Ionial*KeramiP,  alfo A>d)crben mit Śalzglafur, bic unfere Tone feßmarz färbt, in bic*  
fer (Brube lagen, geßört biefe (Brube bereite ber (Brben8$eit an. Übergänge von preuß. 
3u beutfeßer Keramik fanb ftd) auf bem ^ügcl am £aben;fce (^.Ф.40). $)ie preußifeße 
KcramiF iß alfo nießt fofort mit ber llnfteblung bcs bcutfd)cn Sauern verbrängt mor*

2lbb. 43. (befaß aue bem Scginn bee 34. 3b*
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2lbb. 44- 3n Xäbrf)cntc(f)nif ber9cftcötc Verzierungen auf bcutfdjen (befaßen 
bee )4 —)7. 3<d>i*bunberte.

i) Vergi. Knorr £in 2lußcnfcitcr. 2lltpreußcn II, в. 49 ff.



ben. T)ie übrigen Sieblungen, in benen ftd) biefe beutfcfye Sal3glafur vorfanb, liegen 
ebne 2ludnal;me in bent 23e3irF bed heutigen Dorfes Qf. (b. 4)—4$'). 2?ie genaue 3eit 
wirb burd) einen Sron3efchmu(f beßimmt Tüe (Drnamente auf ber (bürtelfcßließe gel
beren ber Xenaiffance an. IHöglid) iß, baß bie burd) Reiter 3erßörten Scßurtbohlen*  
ßäufer, bie auf einem ^unbament von Steinen im £ehmverbanbe lagen, in ber 3eit 
ber erßen Sd)webenFriege von bem SdßcFfal ereilt worben ftnb. dn biefelbe 3eit führt 
aud) eine in ScßlicFermalerei reid) bemalte Scßerbe. Wicßtig iß ber Xeidßum an 
Hiußern ber Votierungen in Xäbd)ented)niF auf ber Scßulter unb aud) auf bem 
Xanbe ber (befaße (2(bb. 44).

!) Kaufmann: (befrf). b. Kreifed Xofenberg.
2) vgl. (Engel: ï>ad gotifeße (bräberfelb von Thomareinen, Kr. (bßerobe. 2(Itpreußen I. 

Heft 2.

5Das jetzige 3Dorf ßebt alfo auf betreiben Stelle wie einß bas ï)orf ber (brbend*  
3eit Tillwalb würbe 3wifd)en 3336 u. 3326 311г llnfteblung auegegeben 1). Wie ftebel» 
ten aber bie VölFer, bie in vorgefd)id)tlid)er 3eit biefer £anbfd)aft bewohnt haben? 
Tue VölFer ber Steinzeit wohnten auf ben Sanbflädien in ber Vïài>e von (Bewäßern, 
befonberd 3wifd)en bem Tillwalber*  unb (EyrobSee. ^ür bie Jfolgc3cit gibt bie 2(nlagc 
ber (bräber und bid jetd hier bie еіпзіде 2(udFunft. dn ber frühen iEifeu3eit unb bem 
ftd) anfcßließenben datene haben wir ed mit einer Streufteblung 311 tun (genau fo wie 
in VteumarF im Patène). debe familie (im weiteren Sinn) begrub ihre Toten in 
einem ^amilicnerbbegräbnid, in ber älteren 3eit in großen Hügelgräbern, in ber 3eit 
Fut vor Cßrißi (beburt in ІЕіпзеІдгаЬегп, bie aber wenigßend auf bem allen ge*  
meinfamen ^riebhof in (bruppen tufammenlagen. Tue Sieblungen lagen in ber 
Vtäbe. Vïid)t würben bie Toten wie in Kl. StärFenau im T^orfe felbß begraben. 5Die 
neuen Herren, bie (boten/Cbepiben, legen ihre Jriebhöfe an anberen Stellen an, bre*  
eßen alfo mit ber alten Überlieferung. 2ln einer Stelle legen fte ihr (bräberfelb auf 
einer Sieblung ber grüßen æifen3eit an. IHit anberen Worten: bie baltifcßen Urein*  
wohner werben von ben neuen Herren verbrängt. T)ad 3eigt ftd) aud) in ben (befaßen 
ber (bräberfelber. VJur ber Heine Hügel norbößlicß vom £aben3*See  (^. <b. )7/?4)/ 
3eigt auf (brunb ber Scßerbenfunbe eine burcßgeßenbe 23efteblung von ber frühen 
(Eifenuit bid in bie jüngße ßeibnifcße Seit. Vïirgenbd 3cigt ftd) ein Einfluß ber (be*  
faße, wie wir fte auf bem lîîittelwalbe gefunben hatten, auf bie (befaße ber (boten, 
wohl 3cigt ftd) in biefen bad 231 ut ber Jrühgermanen, ber Wanbalcn unb 23urgunben. 
T'er (bote ftebelt aud) nid)t in gefloßenem T)orfe, fonbern in Heineren (bruppen, 
etwa in einer familie* 2). Vier (bräberfelber haben wir in biefem bod) verhältnid- 
mäßig engen Kaum bereitd gefunben. Wieviele mögen und nod) unbekannt fein unb 
wohl Aud) bleiben? ber (bote in einem gefd)loßenen T^orfe gefeßen, hätte er 
feine Toten in einem eitrigen (bräberfelb beßattet.

Tüe Völfer ftnb im £aufe ber dahrtaufenbe gekommen unb gegangen. Wir hör*  
ten von einem Verbrängen ber baltifcßen VölFer burd) bie (boten, von ber VölFer*  
wanberung, von einer Vìeubefteblung in ber <brbend3eit. So follte man bod) anneh*  
men, baß bei fo tiefen Umwäl3ungen aud) bie gefamte Überlieferung bod) in einem 
Xaume abreißen würbe. nilr/ niad ЛФ beute nod) bad VoIP von einigen, und 
burd) bie (brabungen bekannten Stellen er3ä'hlt:

2(n bad Hügelgrab bei Scßrage, norblid) von ber (bßfpige bed Tillwalber Seed 
hnipft ftd) folgenbe Sage:

„(Ed ging einß ein Шапп von Tillwalbe nad) (beferid). 2lld er an ben klcpasdiisna 
Farn, b. h. an ben (brt, an bem ed Flappert, an bem ed umgeht, fah er auf bem 23erge 



3wei Jungfrauen ffehen, bie ihm 3UwinFten. Tie eine war weif;, bie anbere war 
fd)wav3 geFleibet. Tue in fd)war3em Kleibe fah verweint unb verbannt aus. 23eibc 
baten ibn, er möge ihnen bod) einen golbenen Sd)mucF Faufen. Tem Шапп taten bie 
Hläbd)en leib. £r ging unb Faufte ben SchmucF. Tie Hîâbchen fahen ibn von weitem 
Fommen, liefen ihm entgegen. Ter Шапп gab ihnen ben SchmucF. Ills fte 3ufammen 
auf ben 23erg gegangen waren, verfdjwanben plö^Iid) bie Hîâbchen. Ter Шапп ärgerte 
ftd) auf beni Heimwege über fein 311 gutes ^егз. £r freute ftd) aber bod), wenn er an 
bas verbannte ШаЬфеп badate unb wie ihre Gingen geleuchtet hatten, als er ibr ben 
Sd)tnucF gab. Ills er am nädjften Tage vor bie ^austüre trat, lag bas (holbffücF, bas 
er für ben SchmucF ge;ahlt batte, auf ber Schwelle."

Von ben Hìittelwalb erzählt man ftd):
„(Ein Sd)äfer hütete vor vielen, vielen Jahren auf beni Hìittelwalb feine ^crbc. 

Ta crfd)ien ihm eines Tages ein fchwar;er Шапп. Tiefer verbot ibm, auf bem ШіЬ 
telwalb 311 hüten. T'eut Sd)äferbunbe batten ftd) bie <$aare geflräubt, als ber fchwar;e 
Шапп Fam. Jahre vergingen. Ter Schäfer verga); bas (hebot. £r führte eines Tages 
wieber feine ^erbe auf ben Hîittelwalb. T'a würben plôçlid) bie Kühe wilb, rannten 
weg. 2lm llbenb geben bie Kühe Feine tlìild). Ter 23auer jagte in feinem Birger ben 
Wirten weg."

Von einen ^ügel füblid) vom XVinbmühlenberg an ber WejłecFe bes Tillwalber 
9ees hören wir:

„2luf biefem ^ügel fd)nattert es wie von (hänfen, bort brummt es, bort raffelt 
es mit Ketten um Hlitternad)t" T).

4o manche Ѳаде mag in Tillwalbe nod) umlaufen. Hber bie Hlten, bie Wiffem 
ben, finb fo fpröbe, fo 3urücFbaltenb unb fdjeu. Sie fürchten, ba|; fte in ber neuen 3eit 
wegen biefer alten (Befpenffergefd)id)ten verlad)t würben. T'anFbar wären wir ihnen 
gerabe für biefc <hefd)id)ten. Sie geben uns fo manchen <$іпдегзеід, wo wir ben Spa*  
ten an3ufet3cn h^ben.

(Sämtlid)e ^unbe liegen im ^eimat4Hufeum зи Hîarienwerber.)



Пеие Sobenfunbe.
3 7 — 3 3 9. 3936 *).  

(Fortfc^ung)
Kreis pr. tfylau.

Ф I о b u h n e n 27. 7. 2(mtlid)e (Grabung ergab fünf Sieblungsgruben unbeftimmter Seit*  
ftellung.

в о 11 n i cf e n 25.-29. 9. 2(mtlid)e (Frabung ergab frübfaifer3citlid)es Urnengrab unb mit*  
tclalterlid)e Sieblung.

T b о m s b о r f 28. 7. Pfleger Hehrer Hemcf e fanbte eine vom Arbeiter Korinth gefunbene 
Steinapt ein.

Kreid pr. i^ollanb.
fcar gau )0.7. Pfleger Hehrer ^ecbanomffi fanbte orbens3eitlid)e Scherbett ein.
Xobitten 36.7. Pfleger Hehrer C3ccbanoivffi fanbte orbens3eitlid)e unb einige vorge*  

fd)id)tlid)e Scherben von einer Sieblung am Uîüblenberg ein.
Wecsfenbof jj.7. 2lmtlid)e Unterfud)ung von 6 ^erbfiellen unbefannter Seitftcllung 

burd) Pfleger Hehrer £3ed)anotvffi.

Kreid Xaftenburg.
ï?onbof|iabt — X>m <£olbienen 27. 9. Hehrer Scbrang melbete bronzenes OHenbeil. 

^eimatmufeum Xaftenburg.
ï?rengfurt 8. Xeid)sbabnbireftor ^olt; in Berlin fanbte Steinapt $ur Xufnabmc ein.

Kreid Koffel.
P о I f e i m 6. 8. 2lmtlid)e Flurbegehung.
S a u e r b a u m 4.9. Hehrer Fromm in 2lHenftein melbete Feuerfteinbeil. ^m ^cimat*  

mufeunt 2(Пеп(1еіп.

Kreid ^eiidburg.
2111 Xuboivfen 33. 8. 2(mtlid)e Flurbegehung burd) Pfleger Mehrer etrchlau.
^röbienen 34.9. 2(mtlid)c Unterfud)ung einer Śranbgrube unb eines ^felettfunbes 

unbestimmter SeitfieHung burd) Pfleger Mehrer etrcblau.
23 r u d) ir a I b e 8. Unterfucbung eines von Mehrer Cemboivit; in 2llt*23agnoivcn  gemei*  

beten ^inbaumfunbes burd) Pfleger Mehrer 3treblau.
i d) m e b c n j4. 8. 2lmtlid)e Flurbegehung burd) Pfleger Mehrer Btrcblau.

Ku 13 en 3$. 8. 2lmtlid>e Unterfud)ung einer von 25auer ^ehrmann gemelbeten 23ranbjtelie 
burd) Pfleger Mehrer Qtreblau.

^inbenborf 4.9. Pfleger Mehrer etreblau fanbte vermutlich faifer;eitlid)e ^ieblungs*  
fd)erben unb 23гопзеге(2е von 3 Funbftellen ein.

Ш a t b c u f f c cf $.9. Pfleger Hehrer ^treblau fanbte Öd)neibenenbe einer ^teinart ein.
Vteu Xubomfcn 33. 8. 2(mtlid)e Unterfud)ung einer von Hehrer 23roboivffi gemelbeten 

FunbfteHe von Xafeneifener3 burd) Pfleger Hehrer 9trehlau.

*; ÌTrucffcblcrbericbtigung: Эп 2lltpreußen II, 3, 9. 30 muß es heißen: 
). Januar bis 33. Шагз 3936.

1) 3937 fanb ftd) an biefer Stelle eine (Glasperle ber rom. Kaifer3Cit.



tì i F u t о ir e n )6. 9. 2lmtliri)e Untcrfuri)ung einer Faiferzcitlid)en 2lbfaIIgrube burri) Pfleger 
Hehrer etrehlau.

Ѳ у e b г о v 6.-8.7. 2lmtlid)e Untcrfurf)ung auf bcm Faifcrzcitlid)cn (Fräberfelb burri) pflc*  
ger Hehrer etrcl)lau.

Kreid StaUuponeu.
23erninglauFen 29. 9. 2lmtlirf)e Flurbegehung burri) Pfleger Hehrer QtcrFau.
Kibbeln )4. 9. Pfleger Hehrer eterFau überfanbtc 23ruri)(lücf einer ed)aftlod)ayt unb 

melbete (FcrvcihbruchftücF.
(Fßnagorrcn 2). 9. Pfleger Hehrer eterFau fanbte ein von Ærbbofbauer ^ebmüllcr 

gcfunbcnee Feuerfleinbeil.

Kreid TilfihXagnit.
2t 11 Wcynotfyen j).S. mufeum Tilfit melbete gerieften 25ron;ering. 3m 

mufeum Tilftt.
Tilfit*moriljFehmcn  )4. 8. mufeum Tilfit melbete ein von 23auer ФегиИ gefun*  

bened Feucrfleinbeil. 3m ^eimatmufeum Tilfit.
Will mantiene« )4-8. mufeum Tilftt melbete eine bei Xegulierungearbciten gefun*  

bene etcinayt unb Urne. 3m ^eimatmufeum Tilfit.

Kreid Treuburg.
æ r I c n t h a I 23. 7. 2lmtliri)e Unterfuchung einer von Hehrer (Fublat gemelbeten Fuub*  

(Ielle burri) Pfleger Hehrer Hoffmann ergab fpätmittelalterlichc bid neuzeitliche 
3icblung.

K u F 0 tv c n 7. 7. Hehrer Kerrutt überfanbtc etcinapt.
Ші er un dien 37. 8. Pfleger Hehrer (Frigat fanbte orbcndzeitlicf)en Topf ein.
П u ß b 0 r f 24. 8. Hehrer Koltva melbete Hügelgrab. 2lmtliri)c Flurbegehung am 24. 9. burri) 

Pfleger Hehrer (Frigat.
Polo mm en jo.7. Hehrer в mittag fanbte völFcrtvanberungdzcitlicf)c eri) erben ein.

35. 7. 2tmtliri)c Unterfuchung burri) Pfleger Hehrer Hoffmann.
X 01 b e b u b c )6. 9. Mehrer KurlenfFi melbete Urncnfunb.
9 a ma bb e n 29. 9. Pfleger Zébrer Hoffmann fanbte Bpinnivirtel ein.
во Folien 3Ç. 7. 2(mtliri)e Unterfud)ung vermutlich neuzeitlicher eFclcttrcftc burri) pfle*  

ger Hehrer Hoffmann.

Kreid Wehlau.
2llt Wehlau 23. 7. KreieobcrinfpcFtor erf)ibiHa fanbte вгі)егЬеп aud ber bekannten früh*  

cifcnzeitlichcn eieblung ein.
23 ü r g c r d b 0 r f 9. erijulrat i. X. pacyna melbete Fcuerfleinpfcilfpige. 3ut 

mufeum Wehlau.
(Fr. Kötve 35.9. 2lmtliri)e 23egchung ergab erf)aftlod)ayt, вгі)псіЬе einer zweiten unb 

^oppelbcil mit eingcfchnürtcm Wittcltcil.
3 m t c n 25*.  9. Schulrat i. X. pacyna melbete Xcibflcin. 3ut ^eimatmufeum Wehlau.
pcrFuilcn 9.—)). 35—37.9. 2luf lUelbung bed 23aucrn Krieg ergab amtliche Unter*  

furi)ung unb (Frabung brei Hügelgräber, baruntcr ein latènezeitlicbed mit äußerem 
eteinFranz, zentraler Urncnbcflattung unb völFerivanberungdzeitlichen tiad)bcjlattun*  
gen.

Prcgeldtvalbc 20. 9. echulrat i. X. pacyna melbete tieizfcnFer.
3 0 h P e n 15.9. echulrat i. X. pacyna melbete Xcibflein vom fpätbeibnifchen (Fräbcrfclb. 

3m Hcimatmufcum Wehlau.



III. 21uô ber Werfftßtte ber ѵогде(фіфЖфеп 5ог[фипд.

Was verlangt ber Porgefdńdjtsfreunb vom Ѳфгі|Нит 
ber Vor? unb $гіфде^фІфІе I

Кигзе Betrad)tung im 2lnfd)Iuß an eine Prüfung 
von: KieFebufd): (Bermanifdje <befd)id)te unb Kultur.

Y>erlag (Ruelle u. Шеуег зоз?» 
($7 2lbb. 6 Karten, preis ),8o Ш.)

î'er Untertitel von KieFebufd)S Werb*  beißt: „Vom erßen Auftreten ber Феѵ» 
manen bis 311m Beginn ber VöIFerwanberung". Garnit I;at ber Vorgefd)id)tler bem 
Laien einen Zeitraum nabebringen wollen, ber fonß mehr ^errfd)aftsgebiet bes 
<Fefd)id)tlers unb Sprad)wiflenfd)aftlers iß. 3Das Werb’ ßellt einen bewußten über? 
griff in biefes (5ren3gebiet bar.

î)as Vorwort gibt ben (Brunb an, weshalb biefe ^arßellung tro<3 unb neben ben 
anbern notwenbig war.

Sie mußte geschrieben werben, weil bie Vorgefd)id)te geßattet, biefen 3eitab? 
fchnitt von uns aus зи feben, im (Begenfats 311 ben anbern Wißenfd)aften mit ihrer 
BlicFrid)tung von ber KntiFe ber.

3Daß bei Kiebebufcßs geraber 2lrt betont wirb, bie XanFefdje SarßeHungsweife 
„wie es einjl gewefen", 311 fdßlbern, biene ber Vor? unb v^rübgefd)id)te mehr, als 
Fuhne ^ypothefen, iß ein weiterer Vorteil für ben X>orgefd)id)tsfreunb.

(Er Fann ftd) von bcm WerFdjen leiten laßen. Itile fragen über biefen 3eitraum, 
bie ibm burd) SDidßung, gefd)id)tlid)c Überlieferung ober gelehrte ^antafie 311 Kugen 
unb (Dhren geFommen, laßen ftd) bamit vergleichen.

3Der Lefer biefer Sammlung iß ja erfahrungsgemäß ber nad) Silbung unb ba? 
mit größerer Klarbeit ber 2lnfd)auung ßrebenbe beutfd)e Hîenfd) beiberlei <Pefd)Ied)ts 
unb aller BevölFerungsFreife.

(Er iviU fragen unb ^ücFen feines (5efd)id)tsbilbes ftd) fo Flar, wahr unb Fun 
wie möglich beantworten laßen, weil ibm feine eigenen Lebensaufgaben nid)t 3eit 
geben, mehrere große WerFe mit womöglich einfeitiger (EinfteUung burd)3uarbeiten.

?(uf bem (Bebiet ber Vor? unb x^rühgefd)id)te werben bie Lefer befonbers aus 
Schülern, Stubenten, WerFtätigen, Ungehörigen nat. (03. Verbänbe unb aus ben 
wißenfd)aftlid)en Kreifen ber llltpbilologen, (Befd)id)tler unb (Bermanijłen beheben. 
Gehört unb gelefen haben fie über biefen 3eitraum befonbers in letzter 3eit alle vie1 
in ber Tagespreße; befonbers in Verbinbung mit weltanfd)aulid)en fragen iß ihre 
KufmerFfamFeit auf biefe 3eiträume germanischer <^efd)id)te gelenFt worben.

î)ie ^ülle ftd) wiberfpred)enber HTeinungen unb Betrachtungen h<d fte 311г Suche 
.lad) einem einwanbfreien StanbpunFt getrieben. £üe 3ahl ber Arbeiten, bie etwas 
Ьази fagen Fönnen, iß groß.



„£че 3eit iff nod) nid)t lange herz/, benFt ber Tlltphiloge, ber (Bermaniff, ber 
i^ifforiFer, „wo in bent ftihrenben Katgeber ber <Befd)id)tdffubenten, bent (Bebharbt*  
fd)en ^anbbud), bei bent 2lbfd)nitt liber ben Urfprung ber (Bermanen unb il>re erffe 
<Befd)id)te unfere Fritifd)en Wethoben aid bie einwanbfreieffen hingeffcllt würben. 
(Begenfa^e trie @>d)ucf)l)arbt unb Kofffnna aber würben aid warnenbe Beifpiele auf*  
geführt für bie „Jantaffe ber X>orgefd)id)tlerz/ bie зи gleichen Tatfacfìen entgegen*  
gefegte Erläuterungen gäbe unb „(Blauben ffatt Wiffenfd)aftzz.

Unb jctjt Fommt ber Vorgefd)id)tler unb bringt in bief en (ВгепзЬезігЕ ein mit 
bem Tlnfprud) größerer Berechtigung!

Wad finbet ber Buchenbe in KieFebufd)d Werb
(Eine begeiffernbe Tbarffellung, bie aber auf jeber Seite neben ber £iebe зиг (Be*  

fd)id)te unferer Tlhnen eine vom beutfcfyen BlicFpunFt gefehene gerechte Würbigung 
ber völFifcfyen (BegenFräfte bringt.

3Das verlangt ber beutfdje £aie beute mehr benn je.
5?cr (Buellenforfd)er erFennt aud) bie (Buellen зи ben lebenbigen 9d)ilberungen, 

aber ber £aie batte hier unb ba gern nod) öfter bie (Bewährdmänner geFannt, auch 
ein Sachwalter wäre ihm erwünfdff.

Bilber muffen in einem X>orgefd)id)tdwerF fein, liber troçbem fid) KieFebufch 
in weifer Wahl auf Fenn3cid)nenbe befd)ränFt unb baneben aud) KartenfFi33en fpre*  
d)en läßt, gel)t ed bem Äaienfreunb vielleicht hier fo, wie bei vielen beute crfdffene*  
neu WerFen, baß er enttäufeßt iff, wenn er aid Beweid für germanifche Kulturhöhe 
3. B. ben Pyrmonter Brobelbrunnenfunb abgebilbet ftel;t unb bei bem (BIan3ffücF 
erfährt, baß ed Feltifd)e Tlrbeit iff.

Пип pflegt ja ber £aie viel feltener aid ber gcfd)id)tlid)e Kulturböhenforfd)er 
fold)e ^fremblinge von befonberer Kunffhöhe aid Beweid für bie KuIturniebrigFeit 
bed eigenen VoIFed 311 werten.

Dbnt Fommt oft bei folcßen Beweisführungen ber (BebanFe, ob man etwa bei 
einer nad) Bahrtaufenben eintretenben Kulturvernidffung (Europad bei Tludgrabun*  
gen einff unfere heutige Kulturhöhe vielleicht nad) ben Seltenheitswerten ber off*  
afiatifd)en Kultur bemeffen würbe unb bie Chinamuffer von Weißen unb ^ollanb 
ober gar bie (Einführung ber Sojabohne unb vorher ber Kartoffel in î)eutfd)Ianb aid 
Beifpiele ber Fulturhaftcn Überlegenheit ober gar ber ^errfeßaft ameriFanifcßer ober 
mongolifd)er ^errenvölFer über bie (Europäer auffaffen würbe!

Unb — er lächelt.
Wenn bann aber IHänner wie KieFebufd) ehrlid) unb Flar 3. B. ben römifchen 

(Breu3wall nid)t aid 3eid)en höherer Kultur, fonbern aid SDenFmal römifd)cn X>er3id)td 
unb bamit bed 3erfaHd eined raffe*  unb inffinFtlod geworbenen 3ivilifierten X>ölFer*  
breied in feine Urbeffanbteile barffellen, bann geben ohne großed (Beton hier wie an 
vielen anbern Stellen volFdeigene unb volFdfrembc fehler beftnnlid)c Beifpiele зиг 
HotwenbigFeit unb Wahrheit nationalfo3ialiffifd)er Weltanfd)auung.

&er £aie iff heute meiff 3weifelnb genug ben fogenannten literarifd)en (Buellen 
gegenüber, bie зиг germanifd)cn Y>or*  unb Jrühgefd)id)te vorhanben ftnb.

(Er traut ihnen jebenfalld ebenfoviel ^antafte зи unb ihren Bearbeitern noch 
einige mehr, aid biefe ben X>orgefd)id)tlern 3utraucn bei ber Beffimmung ber Boben*  
funbe.

Wer je mittelalterliche (BueHenFritiFen in ber ^anb fyatte, wirb beffätigen, baß 
eine neuforfd)ung unb Unterbauung ber auf (Brunb anfechtbarer feinblid)er ober 
gar gefälfd)ter (Quellen gefd)riebenen Arbeiten über beutfd)e Vor*  unb ^rühgefd)id)te 



bent £aien mehr nod) als bem (Gefd)id)ts» unb Sprad)profefforen natürlichste Auf*  
gäbe ber heutigen v^orfd)tntg erfdieint.

Er wirb aber bei fritifd)er Einstellung ftd) bann mit bem wahren X>orgefd)id)t» 
1er lieber auf bie l^eimifdjen Äobenfunbe verlaffen, wenn fd)riftlid)e unb Sachquellen 
feinblid) gegenüberfteben, Er wirb nur eins bebauern, baß man nidft ebenfolange wie 
Sd)rifttumsforfd)ung für biefe 3eit aud) 23obenforfd)ung getrieben bat. X>iele 3rr*  
tümer wären bann ihm unb allen beutfdjen Hîenfd)en garnidft erft als XVahrheit 
überliefert worben.

$?er Wunfd) nad) mehr Erfenntnis wirb nad) bem £efen von Kiefebufd)S Werf» 
eßen wad) fein unb einiges Schrifttum finbet ftd) bei iftm angegeben, Allerbings ift 
bie Auswahl unter bem (Geftchtspunft erfolgt, woher ftammen bie Abhebungen meines 
Werfest 5?aburd) ift bem Wiftenfd)aftler aber weniger bem £aien bas erreichbare 
weiterfüftrenbe Schrifttum geboten, manches wertvolle Werf über altgermanifd)e 
Kultur bagegen fehlt.

Tue im gleichen Verlag angezeigten geben ben Titeln nad) aud) Ergänzungen unb 
Antworten auf erwadfte fragen.

Unb bod) ift eine v^orberung bes £aien, baß wenigstens bie in ber gleichen Keilte 
erschienenen Werfe zu allen Einzelfragen gleiche ober bod) in ber Abweichung begrün» 
bete Stellung nähmen, nid)t immer erfüllt. $)as gilt aud) h* cr befonbers von ihren 
(Gewährsmännern unb ben Sd)rifttumsverzeid)niften ober ^inweifen.

î)er £aie ift brute hellhörig geworben. Er fteht bei vielen auseinanberftrebenben 
T'arftcllungen bie Urfadje nid)t mehr nur in bem tatfäd)lid) fraglid)en 23efunb. Er 
weiß unb ahnt vielmehr oft bie Urfad)e in ber vorgefaßten wißenfd)aftlid)en unb 
weltanfd)aulid)en Weinung ber einzelnen (Gelehrten unb in einem öfter, als man 
glaubt, vorhanbenen (Geltungsbebürfnis.

Er weiß unb ahnt h^ute aud) Kräfte, bie bazu beigetragen h^ben ober nod) bazu 
beitragen möchten, bas beutfdje unb germanifd)c (Gefd)id)tsbilb zu verwirren.

Umfo freubiger begrüßt er alle männer, bie wie ber leiber zu früh verstorbene 
Kiefebufd) in feinen Arbeiten, genau fo wie Koftinna unb ^ahne wirtlich fad)lid) 
gefd)ulte X^orgefd)id)tler waren unb bod) begeiftert unb begeifternb bem X>orgefd)id)ts» 
freunb unb fcßließlid) bem ganzen beutfd)en Volfe feine Vorgefd)id)te aufhellen unb 
in Schlichtheit unb Klarheit lieb unb wert machen.

Elfe p a n f e g r a u.



IV. àieine Uìitteilungen.

Der „ѲипЬендиігГ'.
gin Beitrag jur Deutung ber Ѳфаіеп^еіпе

Y>on W. (B a e r t e.

On meiner Arbeit: Altgermanifd)es 23raud)tum auf norbifefjen Steinbilbern, 
V)3$, )38ff. l;abe id) verfud)t, ben fogenannten Sd)alen(leinen eine neue Seite ab*

1) Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 28, 1909.
2) vgl. ^ermann, ^arber, (Buejle unb Keltenfreu3, ((Bermanien, 393$, ^eft S. J36ff.).
3) fo niiß ^onalbfon, nad) v^arber, a. a. d>., Ś. )38.

3ugewinuen, inbem id) auf ben aus ber Voltshmbe bekannten 25raud) bes „X>erlo*  
djens" unb „Verbohrens" von Kran tbei ten hinwies unb vermutungsroeife jene Sitten 
mit ben £öd)ern ber Sd)alenfleine in Verbinbung brachte (Abb. )). Als Stürze für bie 
vorgetragene Annahme würbe u. a. ein Sraud) I^erange^ogen, ber aus einigen finni*  
fd)en Sauberliebern erfd)ließbar ifl. On ihnen wirb nämlich ein Stein erwähnt. „mit*  
ten in bem Stein ifl ein Äod). æs tonnen fogar nid)t weniger als neun Äöd)er vor*  
banben fein ... ♦ fie ftnb mit einem 23obrer gebretyt, mit einem Stemmeifen gebrochen. 
On biefe Äöd)er ^werben bie Sd)Uter3en hineinge3wängt, bie Tage ber VTot hinein*  
gepreßt, manchmal fogar richtig mit einer itimerflange aus 23irtenhol3, mit einer 
Stange mit geraben ttnben" (Srummer, über bie Sannungsorte ber finuifd)eu3auber*  
lieber S. 90)x).

Vielleicht barf man aud) eine fd)ottifd)c Sitte, bie mir f. 3t. nod) nid)t betannt 
war, aus bemfeiben Vorftellungsfreis ertlären. On ber englifd)cn 3eitfd)rift „The 
OHuflrateb Äonbon Views" (J7*)b)94)  veröffentlicht miß Ш. (t. Ш. ^onalbfon 
einen Auffat; über „Kreuze von Argrllfhire", einer fd)ottifd)cn <Braffd)aft1 2). Unter 
ben im 23ilbe vorgeführten Кгеизеи romanifd)en Stils liegt eines vom Kirchhof 
311 Kild)oman auf ber Onfel Ostar vor, bas ^arber a. a. 4X, S. 338, Abb. 4 ver*  
öffentlich! unb befprod)cn bat (Abb. 2). Wie bie Abbilbung ausweift, „befinbet ftd) 
зиг rechten ^anb in ber (Me ber Soctelplatte, auf ber bas Кгеиз fleht, eine Höhlung 
unb lints bavon ein 9tein, ben fein (Oebraud) als Qtöpfel (a fort of peftle) in ber ^ob*  
hing erweift. Tües ift wahrfd)einlid) einer ber „clacan brath" ober Steine bes Berichts 
((tones of jubgement). wie fte in Orlanb in (Pebraud) waren unb nod) ftnb. Om wefl*  
liehen <$od)lanb werben fte h^nptfäd)Iid) mit Oona in X>erbinbung gebracht, wo fte in 
einer fobbing in bem 2lltar benu^t würben, ber vor St. Oohannis Кгеиз flanb. ^s 
war ber 23raud), bie Steine breimal runb зи breben (beiftl), fonnenläufig (funwife), 
augenfd)einlid) mit bem (Bebauten, ben Tag bes jüngflen (Berichts зи befd)Icunigen, 
ber, wie man glaubte, nid)t tornmen werbe, bis bas drehen bes Steins bie Höhlung 
burd) ben Steinfoctel bohre" 3). ^arber gibt für ben Stein unb bas Äod), in bem 
jener gebrebt würbe, folgenbe Deutung: „tiefer Stein in ber Höhlung flellt bie Ur*  
form ber Ilîühle bar, bie ^anbmühle ber Steiu3eit. Tnird) bief en ЗаиЬег .... wollte 
man nid)t etwa ben Oüngflen Tag hrrbeirufen, wie fpätere d)rijllid)e Ausbeutung 



befagt, fonbern waf)rfd)einlid) ben Weltuntergang aufbalten, bad ^immeldrab in 
feiner Drehung ßärFen". 3d) l)alte biefe Deutung für 311 gefudß unb Fann ibr nid)t 
beißimmen; ed wirb fid) fd)werlid) eine Stüge für fie finben laßen. 2luf bie ®ttc bed 
(ßuirlene wirft aber eine anbere Mitteilung, bie Miß SDonalbfon über ein Кгеиз von 
Kilberry £aßle, Knapbale, mad)t, ein be>eid)nenbed „2ln ber Vorberfeite linFd

2lbb. )a.
*^d)alenßein. WeßergÖtlanb. (n. Monte*  
lind, Kulturgefrf)id)tc Schwebend,

*) î?ic obige 2(nßd)t von Dr. (baerted wirb von mir nicßt geteilt, $u ben ^cßalenßeinen 
vgl. fonß jegt vor allem W. ^anfcn/ ^i° Verbreitung unb bebeutung ber ^cbalenßeine 
im ФІаиЬеп unb ІЗгаисі) ber Ѵогзек. Dr. 2(rbecF (Teilbrucf) 25. ^rl?r. v. Xicbtbofen, ^am* 
burg )927.

2tbb. )b.
Dolmen mit Schalen (n. Monteliud, 

a. a. (D., в. 44).
2lbb. 2.

iß eine Freidformige Vertiefung, unb längd bed Xanbed finb 2lbnugungdfpuren. Vie 
legteren finb, fo er3äblt man ftd), von ben Knien jener gemacht, bie für il)re Sünben 
büßten, inbem fie einen Stein fonnenläufig in ber Höhlung brebten" (nad) ^arber, 
a. a. (D., S. )39). ^ier iß beutlid) audgefprocfyen, baß man 311г Sünbentilgung ftd) ber 
Maßnabme bed (Quirlend bebiente. î)ie Vermutung liegt nabe, baß biefed Verfahren 
aud ber Vorstellung beraud entfprungen iß, man Fomite burd) bad quetfcfyenbe (Buir*  
len ben ЧйпЬеп ben (Baraud mad)en unb fo ftd) vollFommen von ihnen befreien. 3?ad 
„Verbohren" unb „Verlocken" von KranFbeiten wäre aid gleid)gerid)tete lErfcfyeinung 
bed X^olFdglaubend an3iifpred)en. ^urd) ben fcßottifcßen „Sünbenquirl" gewinnt 
unfere Deutung ber 9d)alenßeine eine neue unb, wie id) glaube, bemerFendwerte 
Stü^e *).



T) ex Königsberger Ѳфтегйапз ат Keuja^rstage ióoi.
Pon W. (Saette.

Tüe Silvejłernad)t unb ber barauffolgenbe Neujahtstag waren von jeher im ßx*  
ben ber PöIFer Seiten, ivo ed luftig berging, wo frohes Spiel 2llt unb Dung unb bie 
Ilìitglieber jeben Stanbes erfreute, ^lusgelaffener Sd)et3 F>errfcf)t and) beute nod) 
allerorts, unb )ur Hìitternad)tsftunbe, wenn bie (PlocFen vom Turm bas neue Dabr 
einläuten, ergreift toller, ungebunbener Trubel ben OTenfcfyen. ^eute alles nur ein 
Spiel, früher finnvolle Hîyfterien von tiefer Sebeutung.

i) ærleutertes Preußen III, 3716, S. 240.

Nur nod) ein frohes Spiel ivar aud) jener Königsberger Sd)iverttan3 bes Neu*  
jahrstages )6o). über 300 Dahre finb bahingefloffen, feit biefer Sd)iverttan3 aus*  
geführt von ben Königsberger ^anbiverFern, ivobl 3um lebten Male an jenem Neu*  
jabrstage in ber Metropole (Sftpreußens aufgefübrt würbe. Uns ift barüber nur eine 
Fut3e Mitteilung bes peter Michel ()6)S—)62o ^Bürgermeister im Kneipbof) erhalten. 
Sie ver3eid)net1): *„2lnno  )6o), im Eingang biefes neuen Dabres haben bie s^anbiverFs*  
lente in ihren SufammenFünften allerley frölid)e Sad)cn vorgenommen als mit 
Sd)tvcrbbtaiit3cn ... unb anbere Furtpveilige Sad)en mehrz/. £s muß ein aufer*  
geivöbnlid)es Ereignis geivefen fein, bas ftd) ivobl mit Unterbrechung von mehreren 
Dabren in Königsberg ivieberbolte.

Schwerttan; 3U Nürnberg — 3. Jebruar )6oo. 
(tiad) einer 2ibb. bes (Perm, tìationalmufeums in Nürnberg).

(Perne mochte man wiffen, ivie fid) ein foldjer Sd)iverttan3 ber ^anbiverFsleute 
ѵоіізодеп ha^ Fommen einige bilblid)e unb fd)riftlid)e UrFunben Nürnberger 



^erFunft 311 ^ilfe. Unter pauFen*  unb vVlötenbegleitung bewegte fid) eine lange Keihe 
von feßlid) gefd)mücFten v^anbwerFsmeißern, von benen jeber bas gefd)ulterte Schwert 
bes Vorbermannes angefaßt hielt, um feltfame (Bruppenaufßeüungen von anberen 
^anbwerFsmeißern in ber mitte, Biefe ßanben im Kreife eng aneinanbergerücFt unb 
Ratten ihre Schwerter auf ihre eigene Schulter unb auf bie ihrer (ßegenmänner fo 
gelegt, baß ein Schwertgitter ben Dnnenteil bes Kreifes ausfüllte. 2luf biefem (bitter 
ßanb je ein IHeißer mit langem 3weihänberfd)wert. Dn fröhlichem Kampffpiel fd)lu*  
gen bie beibcn Kampfer aufeinanber los. war gewiß Fein leichtes, auf biefem 
(BitterwerF währenb bed Kampfee ßanbfeßen ^uß 311 behalten. Bie Freieförmige 
2(ufßellung nannte man „Kofe".

BemerFenswert iß bie llîitteilung, baß in biefem Sd)werttan3 aud) eine „Braut" 
mit Brautführern eine Kolie fpielte, unb 3war gab ее — je nad) ber 3ufammenfegung 
ber ТапзгеіЬе unb Tantrofen — eine Hleißer*  unb eine (BefeUenbraut.

Wollen bie fetten Sinnen werben I
dn ber lettifcßen 3eitung „Kits" tir. 9, vom 9. dannar 3936, finbet ftd) ein 

2luffa^ von einem gewißen 21 If one jrancid unter ber feltfam anmutenben 
überfcßrift: „d ß bas nationale £ r w a d) e n ber 2111 p r e u ß e n m 0 g ♦ 
I i d) >"

Ber Verfaßer fdßlbert barin richtig bie Unterwerfung ber 2lltpreußen burd) 
ben Beutfd)en Kitterorben unb ben 2lbfd)luß ihrer Vergermanung um )?oo, womit 
and) bie altpreußifcße Sprache verfd)wunben fei. Bann ftellt er aber gleichzeitig 
bie ^vage, ob heute bie iFrwecFung bes altpreußifcßen tXationalberoußtfeine möglid) fei 
unb beantwortet fte mit einem „vielleidß ja". Bie altpreußifcße Sprache fei 311m 
großen Teil in Sprad)benFmälern erhalten unb ihre Wieberherßellung möglid). 
Bie Rührer ber betreffenben Bewegung müßten biefe Sprache wieber beleben, benn 
fte Fönne am beßen bie geißigen Binbungen innerhalb eines VolFes herßellen. Bae 
hätten bie Dren tro$ eines größeren politifcßen YViberßanbes gefcßafft, unb bie 
„Preußen" Fönnten es aud) fcßaffen. Ber 2luffat3 fdßießt mit beni vielfagenben Sat$: 
„Vielleicht wirb in unferem 3eitalter, wo viele YVunber gefd)ehen ftnb, fid) aud) 
biefes erfüllen unb bas altpreußifd)e VoIF nad) jahrhunbertelangem Reiben ftd) wie 
ein Phönip 311г leud)tenben bornie erheben."

Вази müßen wir als Beutfd)e unb (Dflpreußen folgenbes beFennen: Bas (he*  
fd)reibfel von ^errn graneis gereidß weber ihm nod) bem lettifd)cn X>olF зиг ifhrc- 
lEs 3eugt für eine völlige VerFennung gefd)id)tlid)cr lEreigniße. Bie Unterwerfung 
ber 2(ltpreußen burd) ben Beutfd)en Kitterorben unb bie folgenbe Beutfcf)werbung 
2lltpreußens iß eine (hefd)id)tstatfad)e, bie graneis felber 3ugibt. 2ln ihr Fann heute 
nid)t gerüttelt werben. Über bie ®ttlid)Feit ober Unßttlid)Feit einer Unterwerfung 
frember VölFer 311 ßreiten, iß hier nidß ber (Drt. überhaupt ßeht ein Urteil in biefer 
Bc3iehnng niemanben, aud) nicht bem lettifd)en X>olFe 311, benn feine (befdßdße weiß 
wie bie eines j e b e n anberen ähnliche Vorgänge auf. Bie betten fpred)en eine inbo*  
germanifche Чргаіік. Dhre Verfahren müßen baher berfelben ХХ^игзеІ entfprungen 
fein, aus ber alle inbogermanifchen VölFer ßammen. Bie ^eimat ber jungßein3eib 
lichen 2lhnen ber baltifd)en VölFer, alfo auch ber betten, iß Uìittelbeutfd)lanb. Von 
hier aus ftnb fte gegen 2000 v. Thr. in bas BaltiFum eingewanbert. Sie trafen Ißcr 



auf finno*ugrifd)e  Stämme, bie fte unterwarfen ober verbrängten. Wir haben Feinen 
törunb, baran zu zweifeln, baß fte von ihrer ^auptwaffe, ber Streitart, babei (he*  
brand) mad)ten. Tas bezeugt felbß ber lettifd)C Vorgefd)id)tsforfd)cr Sturms in 
ben „Sitzungsberichten ber (5efeHfd)aft für <Refd)id)te unb KltertumsFunbe 311 Xiga", 
Xiga )93^/ wenn er fd)reibt: „Tas (Gebiet ^ettlanbs iß für bie Kufßellung unb IFr*  
órterung berartiger ard)äologifd)*ethnologifd)er  fragen bas benFbar günßigße im 
(DßbaltiFum. Ties beruht barauf, baß hier ein mehr als taufenbjähriges Xingen 
Zweier raflefrember Y>ölFergruppen um bie Sd)olle vor ftd) geht: ber von Silben ein*  
rticFenben baltifd)en Stämme unb ber ihrem Vorbringen nad) Xlorben ausweid)enben 
finnifd)*ugrifd)en  VölFerfchaften/'

Du einem mehr als taufenbjährigen Kampf alfo haben bie inbogermanifcfyen Vor*  
fahren ber betten bas <anb finno*ugrifd)en  Stämmen entrißen unb fie zum Teil unter*  
tvorfen! Tie in ber VtorbweßecFe Kurlanbs lebenben £iven, bie ihre nid)tinbogerma*  
nifd)e Sprad)e bewahrt haben, ftnb nod) heute 3eugen biefer Tatfad)c. Tie Vorfahren 
ber betten ftnb alfo mit ihnen ebenfo verfahren wie ber Teutfd)e Xitterorben fpäter 
mit ben'Kitpreußen. Wenn ^err grands gcred)t urteilen wollte, müßte er erß einmal 
feine eigenen Vorfahren bes Xaubes an feiner jetzigen ^eimat anFlagen. lEr müßte 
VoIFstum unb Sprad)c ber einß geFned)teten finno*ugrifd)en  Stämme wieber aus*  
graben. ær müßte bafür forgen, baß Äetten eine finnifd)C Hîunbart zu fpred)en begin*  
neu. Tas alles müßte er tun. VTun, es Faìne auf einen Verfud) an. Wir fürd)ten nur, 
feine Iettifd)en VolFsgenoflen würben es ftd) verbitten, zu Rinnen gemad)t zu werben, 
ebenfo wie wir (Dßpreußen heute weber Kitpreußen ftnb nod) zu werben beabftd)tigen, 
ober wie bie KmeriFaner es ftd) verbitten würben, zu Dnbitmern „umgearbeitetz/ zu 
werben. Kn bie Uìoglid)Feit ber VerwirFlid)ung fold)er ^irngefpinfte zu glauben, 
muß in ber Tat jemanb vorbehalten bleiben, ber wie ^err grands an Wunber glaubt. 
Tem gefamten Iettifd)en VolF möchten wir einen folcßen (Blauben nid)t zutrauen 
unb zu feiner æhre annehmen, baß es lettifd) bleiben will, wie wir (Dßpreußen 
Teutfd)e bleiben wollen. Kilian.



V. 25пфЬе(ргсфипдеп.

(Dtto Sehr aber: „Зэ i e 3 n b o g e r m a n e n", 4. verbeßcrtc Auflage, Verlag (Duelle 
unb merer, ^еірзід, 393$. 330 Seiten, preis gebunben г,— Wf.

tìach 36 З^Ьгеп bat bie 4. Auflage biefes Süchlcins nun burd) Dr. K rab e eine Vteu*  
bearbeitung erfahren. Ser Umfang iff berfelbc geblieben. Aud) bie 2lbbilbungcn ftnb bis 
auf Tafel 6 bie gleichen. Was bagegen bie vl'orm anbetrifft, fo fällt eine nod) ffärfere ФІіеЬе*  
rung bes Stoffes auf. Es erfd)eint зит Seifpiel ein Sonberabfdjnitt über Urheimatfrage 
unb X>orgefd)id)te. 3nl)altlid) 3cigt bie neue Auflage eine gewiffe Erweiterung. Es finben 
ftd) neue Abfd)nitte über bie weff*  unb fübeuropäifd)en KanbvÖlfer, über bie WctaUc unb 
über bas 3^i)lcnfrffem. Sonff unb insgefamt 3eigt ber 3nl)alt feine wcfcntliche Anberung. 
Es erübrigt ftd) baher, auf bie im allgemeinen 3utreffenbc Erfd)ließung ber einzelnen inbo*  
germani|d)cn Kultur3uffänbe, wie fte gan; ähnlich fd)on in ber vorlet3tcn Auflage bargcffellt 
würben, ein3uget>en. Sagegen muß зиг jrage ber Urheimat ber 3nbogcrmanen Stellung 
genommen werben. Sic Sehanblung biefer ^rage nimmt aud) in ber neuen Auflage mit 
Ked)t einen erheblichen Kaum ein. 3hr fn1^ Sonberabfd)nitte gewibmet. Sarübcr hinaus 
werben aud) in ben anberen Abfd)nitten bie Tatfad)cn hcrausgcffeHt, bie für bie Scant*  
wortung ber Urheimatfrage geeignet crfd)cincn. Um fo mehr muß es befremben, baß neuere 
^orfd)ungsergebniffe, insbefonbere ber X)orgcfd)id)tsforfd)ung unb Xaffenforfd)ung, nicht 
berücffid)tigt ober gar falfd) ausgewertet worben ftnb. Ser Verfaßcr fud)t bie Urheimat 
ber 3nbogermanen nad) wie vor irgenbwo im (Dffen Europas ober in Affen. Unb 3war ver*  
ffcht er unter bem Scgriff „Urheimat" basjenige (Pcbict, in bem bie ЗпЬодсгтапсп Нігз 
vor ihrer Trennung faßen, unb von bem aus fte ftd) über weite CPcbietc Europas ausbreite*  
ten. Siefc Segriffsbeffimmung foli in ben folgenbcn Ausführungen beibch^lten werben, 
obwohl cs Har iff baß jenes (Pcbiet nod) lange nicht bie eigentliche Urheimat зи fein 
braucht. 3Die ins v1'elb geführten ФгйпЬе, bie bie Annahme einer Öfflid)cn ^erfunft ber 
ЗпЬодсгтапсп rechtfertigen foUcn, ftnb entweber зи allgemeiner tlatur ober entbehren über*  
haupt einer (Prunblagc. Sie im еіпзеіпсп angeführten Erwägungen ftnb in ber ^auptfad)c 
folgenbe:

j) Sic ЗпЬодсгтапсп feien in erffer £inie ein X)olf von X>ich3üd)tcrn unb Leitern ge*  
wefen. v^ür ein foldjes X>olf fei in Wittel*  unb Vforbeuropa fein piat;. Ser Ausgangspunft 
für bie eigentliche Śerwcnbung bes Pferbes fei im (Dffen зи fud)cn.

Sas iff burd) nichts erwiefen. Es iff nicht ein3ufel)en, warum bas pferb nicht ebenfogut 
in Witteleuropa gc3at)mt fein fonnte, benn es fehlte bort in ber fraglichen 3cit ebenfowenig, 
wie cs feine enblofcn Urwälbcr gab. Aber fclbff wenn bas pferb im (Dffen Europas geahmt 
wäre, fonnte es von ben in Witteleuropa fftjenben ЗпЬодсгтапсп vom (Dffen übernommen 
worben fein.

2) Sei ber Seffanblung ber inbogermanifd)en Sieblungsverhältniffe wirb betont, bie 
älteffen ЗиЬодегтапеп feien nicht feßhafte Sauern gewefen, alfo nicht an bie Scholle ge  
bunben. Ein paar Seiten weiter heißt es wortlid): „Aus bem, was wir über bie Wohnungen 
bes Urvolfes fclbff wiffen, geht heruor, baß biefe nicht bloß 3clte, fonbern Jütten mit 
Türen, Pfoffen unb Sachern waren."

*

Sas iff ein offener Wiberfprud). tïomaben bauen feine pfoffenhäufer. Es iff ferner 
nicht richtig, baß Wohnungen ber inbogermanifchen fchnurfcramifchen Kultur bisher nicht 
gefunben feien. Sas redffeefige Pfoffenhaus als fd)nurferamifd)cs ^aus iff mehrfach belegt. 
3n Succafe, *Kt.  Elbing fonnte man fogar ein gan3cs Sorf nad)wcifcn.

3) Es wirb barauf hingewiefen, baß bie Wortgleichungcn für ben Acferbau unb gewiße 
^ulturpflan3cn ftd) auf bie wefflid)en 3nbogcrmanen beffhränften, bas h^ißt a«f bie Ken  
tumvolfer. Saraus wirb nun ber Schluß дезодеп, bie von (Dffen nad) Wittelcuropa ein  
wanbernben 3nbogermancn hätten erff lffer $en Acferbau fennengelernt, währenb bie im 
(Dffen vcrbleibenben ohne Kenntnis bes Acfcrbaues gewefen feien. Aber fd)on auf ber näd)  
ffen Seite wirb зидедеЬеп, baß aud) bie (Dffinbogermanen gewiße (Petrcibearten gefannt 

*
*

*



hätten. E9 bann mörtlid): „Ulan Fann vielmehr, vorftd)tig au9gcbrückt nur tagen, 
baß bic ^nbogcrmancn in Kfien bent Ackerbau hod)ßcn9 eine дапз untcrgeorbncte Beben*  
tung beimaßen/' *$icr  mibcrlcgt ftd) ber Vcrfaßer alfo fclbß.

4) E9 mirb ferner ber Tatfad)e große Bebeutung beigemeßen, baß bie ЦпЬодсгтапсп 
unb x<finnoUgricr  eine дапзе Xcihe von Wörtern gemeinfam hätten. ja. C9 fanbcn ftd> fo  
gar übcreinßimmungcn im Jormcnbau, fobaß man ftcf) bc9 Einbrudte einer Urvcrmanbt  
fchaft briber Sprachkrcifc nicf)t enterben könne. 5?a9 iß in ber Tat vielleicht richtig. T'en  
nod) iß ber bierau9 gezogene Schluß, bie Rinnen unb ^nbogermanen feien einß gemeinfam 
etma in ben Räubern am Ural beheimatet gemefen, verfehlt. Benn trenn Urvcrmanbtfd)aft 
3mifd)cn beiben Völkern bcßeht muß fte ^ah^taufenbe, ja vielleicht Oahnehntaufenbe 3U  
rücklicgcn, ba ihre Sprachen ja hoch grunbvcrfchicbcn ftnb. Wie mill man nun aber barau9 
einen Schluß auf bie engere ^cimat biefer beiben Völker in fo früher 3eit зіеЬст Bie 
v^innoUgrier  ftnb fd)on in ber jüngeren Steigert über irrite Ocbietc Xußlanb9 verbreitet. 
Vlad) Weßcn 3U erreichen fte teilmeifc bie Ober. 2ht liefern 2lbfd)nitt ber jüngeren Stetheit 
ftnb bie jnbogermanen noch auf engerem Kaum 3ufammen, trag зидеЬеп mirb. Sie brau  
eben bc9megen aber nicht in ber Ocgenb bC9 Ural9 gefeßen зи haben, um mit ben x^inno  
Ugriern in Berührung gekommen зи fein.

* *
*

*

*

*

*
*

Oerabc eine tatfäd)lid) bcßchenbc Urvermanbtfchaft 3trifchen Volkern bereitet ber Er*  
forjehung ihrer Urheimaten manchmal Schmierigkeiten, benn fte vermifcht häufig ben Un*  
terfcf)ieb von Entlehnung unb Urvermanbtfchaft. Ku9 biefem Órunbc flehen auch bic Eror*  
terungen unb Schlüffe über bie Bceinflußiing einc9 3ahl'enfyßem9 burd) ein anbcrc9 auf 
unftcherem Bobcn.

?) 2luf Orunb von Ertragungen über Wortgleichungen für Wetallc kommt man зи 
bcm Ergebni9, baß ba9 nod) ungetrennte inbogermanifd)c Ürvolk noch vor ben Beginn ber 
eigentlichen ШеІаПзеіІ апзи|’сізсп fei, etma an ben 2(u9gang bc9 3. 3ahrtaufcnb9 vor Thr. 
3n biefer 3eit foH alfo bas Urvolk noch irgenbmo weit im Oßen gefeffen haben. Ba9 iß 
nun völlig unmöglich. Wenn bem fo märe, mo im Often Europa9 finbet ftd) feine ßofflichc 
bobenßänbigc Kultur? Wo ift bie ріофіф in Mitteleuropa auftretenbe inbogermanifd)e 
^rembkultur, bie ihre Wuseln im Often hat? Sie ift nid)t ba. biefer 3eit beginnt 
bereit9 bie Verfd)mcl3ung beg jütlänbifchen ЕіпзеІдгаЬегѵоІк9 mit bem Oroßßcingräbervolk, 
burd) bie, mie mir ftd)cr mißen, bie Oermanen entflanben ftnb. E9 beginnt bie Ku9brcitung 
ber fd)nurkeramifd)cn Streitaytleute von Mitteleuropa au9 befonberg in Ößlicher unb füb*  
Ößlicher Xidßung. Baß biefe Streitaptleute З^Ьодсгтапеп maren, mirb nicht beßritten. 
Sie können aber nicht von Often gekommen fein, meil ihre ßofflichc Kultur ftd) in Mittel*  
beutfd)Ianb entmicFelt hat, meil ftd) hier bie älteren formen finben, nach Often unb Süben 
311 aber bie entmickeltcn jüngeren. Ba9 ift nicht зи beßreiten unb ift auch bie Meinung faß 
aller Ì?orgefd)id)t9forfd)cr. E9 iß bebauerlicb, baß fte hier nicht -einmal ermähnt iß. ^Das 
Ergebnig nimmt un9 nicht munber, menn mir erfahren baß ber Verfaßer ftd) in ber Ur*  
heimatfrage mcitgehenb auf $5. Oüntert unb E. Wahle ßütjt. Wahle unb Oüntert ßehen 
mit ihrer 2(nftd)t heute vereinzelt ba. ?(ußerbem beruft ftd) ber eine auf ben anberen, fobaß 
niemanb аІ9 ber X>erantmortlid)e übrig bleibt. Tue Berufung auf biefe beiben ^orfdjer 
kcnn3cicbnet fomit eine unrichtige ?(rbeit9meifc. Wenn ein Sprad)mißenfd)aftler auf vor*  
gcfd)id)tlid)e fragen eingeht, mirb er bie unter ben Y>orgcfd)id)t9forfchcrn herrfchenbe Шеі*  
nung ftd) 3U eigen machen müßen. Tut er ba9 nicht ma9 fein gutc9 Xecht iß, mirb er e9 
begrünben müßen. T)a9 iß hier nicht ber v^faII. E9 heißt einfach auf Seite 4? über bie Streit*  
astiente: „Sic kommen von Oßen." Eine Seite mciter ließ man crßaunt folgcnbc9: „Vlad) 
?(nftd)t ber prähißoriker iß bie Strcitapt bem X>orbilb babylonifd)cr 'Kupferäpte nach*  
geformt." E9 märe belangreich зи erfahren, melche v^orfd)cr bamit gemeint ftnb. î)ie große 
Î1îchr3ahl mirb ftd) burd) biefe Behauptung nicht getroffen fühlen können. Schließlich 
kann man bic Urheimat ber ЗпЬодсгтапеп nicht im Oßen fud)cn, ohne eine einlcuchtenbc 
Erklärung аЬзидсЬсп, marum gcrabc im Wcßcn bie in Везид auf gemißc Oaumenlaute 
(Palatale) urtümlichere Kcntumgruppe, im Oßen bie jüngere Satcmgruppc ft^t. T'er ^in*  
тсІ9 auf bie i£ethitcr iß nid)t9fagcnb, benn biefe fd)licßcn ftd) in ihrer Verbreitung an bie 
Oricchcn al9 nächßc9 ‘Kentumvolk an. Tue Tocharer aber bilben in biefer ВсзіеЬипд offen*  
bar eine ?lu9nahmc von ber Kegel. ’Keiner ber für bic Ößliche Urheimat in9 jclb geführten 
Orünbc halt einer Prüfung ßanb. T'ahcr ftnb fte aud) inggefamt nicht geeignet, eine fold)e 
nad)3umcifen.

Lothar Kilian



$ о о о *3  аѴ)г с nieberfäd)fifd)c Btammcskunbe, im 2(uftrage be» (Dber*  
präfibentcn ber proving Hannover unb ber Verwaltung bes hannoverfd)cn provinzial*  
vcrbanbes herausg egeben von Bcbroller unb B. Lehmann, s^ilbes^cim unb Leipzig joz6, 
Verlag A. £ay. 28) B. m. )Z6 Abb. im Tcpt. —

Beb on lange tvirb in Hannover vorbilblid)e völkifche ^eimatforfd)ung geleiffet. £>ie 
Rührung liegt für bie Vor*  unb ^rü^>gefd)icf)tc in ber ^anb bes ^anbesard)äologen Prof. 
Óacob*̂riefen  unb für bie Volkskunbe in ber ^anb von Prof, peßler. Scibe finb außerbem 
u. a. burd) ihre bervorragcnben ^eiffungen in ber volkstümlichen 2lusgeffaltung ber von 
ihnen geleiteten Uìufecn bekannt. Bie wirkten auch an ber vorliegcnben Bammelfd)rift burd) 
wertvolle Seiträge mit. Tüe verbienten Herausgeber geboren zu ihren bewährten Mitarbei*  
tern, Uîufeumskuffos Dr. Bcbroller iff außerbem ber £anbesleiter b-es Keid)sbunbes für 
beutfcße Vorgefd)id)te in Hannover. Dr. Lehmann würbe kürzlich von bort nad) Serlin in 
bas Kaffe*  unb Bieblungsamt ber BB. berufen.

T>er Bammelbanb faf^t bie Vorträge einer ergebnisreichen <Femeinfd)aftstagung ber bei*  
ben bannoverfchen Arbeitsgemeinfchaften für Urgefdffchtc unb Volkskunbe Nieberfachfens 
vom März )936 zufammen. 5?ie Verbinbung von Vorgefdffchte, <Pefd)id)te unb Volkskunbe 
zu einer ebenfo Haren wie grünblichen 2(rbeit iff in bem ganzen Werke mustergültig! Wir 
erhalten fo ein prächtiges 23ilb von ?ooofahren nieberfäd)fffd)er Btammcskunbe unb Kultur*  
gcfd)id)te im großen Kähmen einer verantwortungsbewußten volkifcßen Wiffenfchaft! Auch 
bie ^ad)forfd)ung kann aus biefer fd)önen (Pcmeinfd)aftsarbeit reichen (Pewinn fchopfen. T>as 
Sud) wirb ferner als <PueHenfd)rift einen bleibenben Wert behalten, (Es iff für jeben un*  
entbehrlich, ber fid) näher mit Nicbcrfachfen unb ben Nieberbeutfchcn befebäftigen will. 
Auch als bequemes Nacf)fd)lagewerk iff es vorzüglich geeignet, vZ'ür (Dffbeutfdffanb erweiff 
ftd) u. a. ber anfd)aulid)c Seitrag von Dr. I1Ì. Zimmer „Ъіс (Pffkolonifation ber Nieber*  
fachfen" befonbers bebeutfam. Btammesgcfd)id)tlid) werben befonbers bie ^angobarben, ^rie*  
fen Thaufen, Theruskcr unb Bachfen behanbelt. (Es iff F>ier nid)t ber (Drt, ausführlich auf 
(Einzelheiten einzugehen. Nur wenige fragen feien kurz herausgegriffen. 2?m (Pegcnfatz zu 
3acob*̂riefen  fćheinen wir unter ben Ahnen ber (Permanen aud) bie norbifchen (Proßffein*  
gräberleute ebenfo gut 3nbogermanen zu fein wie bie (Erbauer ber fpätffcinzeitlichen (Einzel*  
gräber. 2?er Seitrag von Dr. ùnze aus Hann°ver über ben Waitberweg ber ^angobarben 
wirb 3. T. ben neuen (Ergebniffen ber Unterfuchungen von IHufeumsleiter Dr. Wegewitz aus 
Harburg über bie Abgrenzung ber altlangobarbifd)cn Kultur nid)t genügenb gerecht, ebenfo 
wenig manchen älteren Arbeiten anberer Verfaffer, obwohl fonff aud) Ünzes Sericht zu be*  
grüßen iff. Wegewilz felbff berichtet auch in unferem Bammelbanb treffenb über feine aus*  
gezeichneten £angobarbenforfd)ungen. 3Die Vielfeitigkeit bes Sanbes zeigen aud) bie Sei*  
träge von Dr. W. £ampe („Ked)t unb Volkstum im Bad) f en f pi egei"), Dr. В. Ochmann 
(„ÿas bauliche (Pefüge bes Nieberfadffen*  unb ^riefenbaufes"), ffub. H- Effenberg („über 
bie Verbreitung ber bäuerlichen Wohn*  unb ^ieblungsformen Vtorbweffbeutfchlanbs in ihrer 
Seziehung zur £anbfd)aft unb zur naturbebingten Wirtfd)aftsweife") unb puffen („^Die 
Ötammesgrcnzen ztvifchen^achfen unb Briefen in ihren fprachlichen Nachwirkungen"), ^acob*  
^riefens iluffatz: „Hcrausbilbung unb Kulturhohe ber Urgermanen" enthält u. a. gute neue 
2(nregungen für bie\^cfffetzung ber Weffgrenze ber (Permanen in ber Sronzezeit mit über*  
zeugenben (Prünben gegen einige 2lnnahmen von (E. Sprockhoff.

S. v^rhr. V. Kidffhofen.

<P. К e d) c : Kaffe unb H^ünat ber 3nbogermanen. 3. 8- Lehmanns Verlag. München, 
)936. 2)6 Seiten, ))z2(bbv ç Karten.

Prof. Dr. Keche, ber Leiter bes 2?uffituts für Kaffen*  unb VÖlkerkunbe an ber Univ. 
Leipzig, ber ffd) burd) viele raffenkunbliche Sonberarbeiten einen Namen gemacht fyat, ver*  
fucht in biefer zufammenfaffenben 2lrbcit bie ^nbogermanenfrage von ber Kaffcnkunbc her 
zu lofen. (Er geht von ber raffifchen 3ufammenfe^ung ber inbogermanifchen (EinzelvÖlker 
aus unb weiff nach, baß ihnen allen ein norbifcher Kaffeanteil zu eigen gewefen iff, ber allein 
ber ffe alle verbinbenbr Kaffcnbeffanbtcil war unb ber baber ber Träger inbogermanifchen 
Wefens gewefen fein müffe. Wir vermiffen aUcrbings bei ber zahlreichen Aufzählung inbo*  
germanifcher Volker ein (Eingehen auf bie Salten zu bereu Nachkommen aud) bie alten 
Preußen gehören. Bie finb weber auf Karte ) eingetragen noch fonff erwähnt. 3^ einer 
neuen Auflage müßte bas nachacholt werben. Ausgeßenb von ber Tatfache, baß bie nor*  
bifche Kaffe bie Trägerin bes 3nbogcrmanentums gewefen fei, behanbelt ber Verfaffer bie 
5rage nach ber raffifchen Zugehörigkeit ber Träger ber mitteleuropaifchen 2îungffeinzcit*  
kulturen, ber Uîegalitbkultur ((Proßffcingräberkultur), ber fchnurkcramifchen unb ber banb*  



kcramifchen Kultur. £r kommt зи bcm Schluß, bie Bevölkerung biefer brei Kulturkrcifc 
fei raffifd) verwanbt unb 3war vorwiegenb norbifd)cr Kaffc gewefen. <Ee iff bureßaue richtig, 
wenn entgegen früheren Einnahmen auf bie raffifehe Pcrwanbtfehaft hingewiefen wirb. 5?od) 
wirb m. iE. ber ftilifd)e (Einfehtag unter ben (broßffcingrableutcn unterfertigt T*ic  Bewcie*  
fü^rung betr. ber banbkeramifchen Bevölkerung enthtilt mancherlei Mtingel. Wenn ber 
X>erfaffer baher weiter fd)licßt, bie brei genannten Kulturen müßten inbogermanifch fein, 
fo kann ibm nur in Be;ug auf bie (ßroßffeingrabkultur unb bie Scbnurkeramik 3ugeffimmt 
werben. 3?ae □nbogermanentum ber Banbkeramiker kann nicht ale erwiefen angefehen 
werben. Ter ntichffc 2lbfchnitt bchanbclt bann bie ^frage nach v^eimat unb (Entffehung ber 
norbifchen Kaffe. 3Der Y>erfaffer weiff nach, baff ftd) bie norbifd)c Kaffe ober beren X)or*  
formen in Mitteleuropa über bie 3ungffcin3cit Iffnaue bis in ben Beginn ber jüngeren Kit*  
ffeinaeit (Kurignacien) 3urückverfolgen laffe. Sie aber mit Keeffe auf (Frunb einee 3wcifel*  
ffaften Schtibclfunbee aue ber tiltcren 2lltffein3cit (Europas fferleiten зи wollen halte ieff für 
verfrüfft. Kucff kann ich ber Knffcfft bce Vcrfaffere über bae ÌOcrbaltnie von norbifeffer unb 
ftilifeffer Kaffe, bie er ale verfeffiebene Kaffen nicht anerkennt, nicht beiffimmen. Treten ihre 
"Vorformen boeff bereite im Kurignacien in ber ihnen eigentümlichen verfeffiebenen 2lue*  
prtigung auf. ^ureffaue berechtigt ftnb bagegen bie ærwtigungen über bie körperlichen unb 
feelifcffen æigenfcffaften ber norbifchen Kaffe unb ber baraue дсзодспе Schluß, ftc muffe in 
kühler, iQnnenarmer Umwelt mit ffarker Kuelefewirkung entffanben fein, liefen 2lnforbc*  
rungen aber entfprticffe Wcff*  unb Mitteleuropa wtihrenb ber lebten (Еіезеіі. T>ae müffc 
benn auch bie ^eimat ber norbifchen Kaffe unb bamit ber Onbogermanen fein. T'cm kann 
man grunbfti^Iicff 3uffimmcn. 5m lebten 2(bfd)nitt geht ber Vcrfaffcr fcffliefflicff noeff auf bie 
Herkunft ber jungff einheitlichen aftatifchen Kulturen mit bemalter ^rbcnwarc ein. Bcfon*  
bere aue (Frünbcn ber Kaffenkunbe will er ftc aue bem banbkeramifchen Krcifc hcrleiten. Um 
bae 3U ermöglichen, möchte er ben Beginn ber 5ungffein3cit in Mitteleuropa auf ^00 bie 
6000 V. Cbr. anfetjen. T*ae  bürfte ftch aHcrbinge fchwcrlich rechtfertigen laffen, womit ben 
betreffenben Kueführungen bie Bcweifc fehlen.

3ufammenfaffenb iff зи fagen: 2lUcn (Einzelheiten kann man nicht 3uffimmcn. Manchce 
wirb erff bie fptitcre vZ'orfd)ung befftitigen können ober ablehnen müffen. (Ее bleibt aber bae 
unffreitbarc Verbienff bee Verfaffcre, ben mittclcuroptiifchcn Urfprung ber norbifchen Kaffe 
unb bamit wohl auch bce ^nbegermanentumemit guten ФгйпЬеп bargelegt зи haben.

£. Kilian.

3 0 f e p h tï a b I e r, 2>ae ffammh^fte (Pefügc bee beutfehen "Volkce. X>crlag Kofel 
unb puffet, München, 3. 2lufl. 206 S. preie: KM 4/So.

Wer fid) fcffnell einen überblick über bie (Pefchichte ber für bae Werben bce ï)eutfcff*  
tume wichtigen Sttimme vcrfchaffcn will, bem bietet fich bafür in bem vorliegenben Buche 
ein fehr guter Wcgwcifcr. Ъхе beutfehe Qtammeekunbe iff eine ^cbenelehre unb liebene*  
kunbe bee beutfehen Volkce. Kue ihr herau6 können wir bie beutfehen ^chickfale am leich*  
teffen verffehen. T*er  X)crfaffcr gliebert fein Bud) in bie 2lbfchnitte „v^ochbeutfchee Mutter*  
volk", „Uicberbeutfcbce Muttervolk", „T'cr beutfehe ^er3traum", „Vteufftimme unb liebel*  
gemeinben". Man wirb in einigen (Ein3elheiten nicht immer mit bem Verfaffer gleicher Mei*  
nung fein können. î?iee trifft u. a. befonbere für bie Stellen зи, wo von ber beutfehen X>or*  
gefchichte bie Kebe iff. T>ie Bebeutung Avarie bce franken für bae $>eutfcfftum iff etwae зи 
ffark übcrfd)til3t worben. — Wir fpreeffen heute nicht mehr von einem fachfffchcn *$aue  
fonbern von einem nieberbeutfehen, bae bann fptitcr in ben сіпзсіпеп tìorblanbfchaften je*  
weile eigene 2lbtvanblungen erfahren hat. — T>ie ^orfform bee Kunblinge iff entgegen ber 
Meinung bce ’üerfaffere nach neueren ^orfchungen unbebingt ale beutfehe Qicblungeform 
an3unchmcn.

Über bie gcfchichtlichen 2lbltiufc ber сіпзсіпеп Stamme hiuaue ftnb von bem Vcrfaffer 
auch bie feclifchcn Kräfte bei ber ^crauearbeitung bce eigentlichen geiffigen 2lntlii;ce bce 
beutfehen X>olkce aufgc3eigt. <Ein Vlamcn*  unb ^асЬѵегзсіфпіе, fowie eine Karte, bie X>er*  
breitung ber beutfehen Stamme unb bce t'cutfchtume зсідспЬ, geben biefem gut angelegten 
Buche eine fchöne 2lbrunbung. D^usfen.

5 r. 2(. van Schelte ma, T'ic Kunff unfercr Юогзеіі. )9) в. m. 204 2lbb. auf 68 
Kunffbrucktafeln. Яеірзід 3936. Preie:

Tue 2lrbcitcn ©ehcltcmae ftnb nicht leicht зи Icfen, aber ffete befonbere gebankenreid) 
unb anregenb. £ic vorlicgenbe übcrftd)t geht зит Teil auf fein bahnbrechenbee Werk: ,,î)ic 



altnorbifd)c Kunft" von J923 3urücF. Sd)cltcmad neue Unterfud)ungen reichen aber vielfad) 
nod) über feine erfłen Arbeiten binane, fo 3. 25. für bie Spätfhifen ber altnorbifdjcn ’Kunft 
unb in ber 25erücFfid)tigung rcligiondgefd)id)tlid)er fragen. Sein vorliegenbcd Werf fcffelt 
wieber von ber crften bid зиг lebten Seile. ifl Urgei(ledgcfd)id)tc int guten Sinne bed 
Wortcd; fernab von ben abivegigen Verfud)-cn anberer Verfaffer, fo wcitrcichenbe fragen 
nad) ber 2lrt von Wirth ohne genügenbe Schulung unb Selbfaucht зи bearbeiten. Man 
braucht bem Verfaffer nid)t in a 11 e n Schlüffen 3ufiimmcn. î)er V^ad)vorgefd)id)tler ficllt 
ferner еіпзеіпе ^liefen unb Verfeben fcfl. fcer Wert für ben Kunfl*  unb Vorgefd)id)tlcrz 
VolFdFunbkr, Xcligiondwiffenfcbaftler ufw. unb überhaupt für alle ^'reunbe ber norbifcfyen 
2lltertumdFunbe wirb aber baburd) Feinedwegd verminbert. Sd)arf burd)bad)t verfudjt 
Schdtema überall bie von ihm neu geglieberte £ntwicFlung ber vorgcfd)id)tlid)cn Kunfl 
gei(tedgefd)id)tlid) unb in einem großen Fulturgefd)id)tlid)cn Sufammenhang зи beuten! î)cr 
alte tìorben unb bie (Permanen flehen im MittelpunFt! 2luf VolF unb Xaffc ber Kultur*  
träger wirb fafi überall bie notige XücFftd)t genommen, bod) mären hierin für eine neue 2luf*  
läge nod) einige 3ufät;e unb Vcrbcfferungcn erwünfd)t.

Sehr ftörcnb ftnb im S t i I bie 3ahllofen gewöhnlich leicht vcrmcibbaren ^frcmbwörter, 
manchmal 9—J) in einem einigen Sa$! 3?iefe Schreibart ifl 3war leiber gerabe in ber 
Kunftgcfd)id)te nod) fehr verbreitet, paßt bod) aber eigentlich д<хпз unb gar nid)t зи ber 
fonfł bewußt vÖlFifchen (Prunbcinftcllung von Männern wie Schdtema!

Sein 25ud) beginnt mit ber £id3cit unb fcßließt mit bem Übergang unferer vorgefd)id)t*  
liehen Kunfl зиг Kunfl bed Mittclaltcrd unb ben ѵогзсШіфси Überlieferungen in ber VolFd*  
Funfl ber (Pegenwart. 25. Jfrhr. v. Xid)thofcn.

Феог g S d) r e i b e r, VolF unb VolFdtum, ^ahrbud) für VolFdFunbe, j936, Verlag 
Kofel и. piiflct, München, зз 2(bb., 3)2 S. Preid: KM )2.—.

3Das vorliegenbe ^afyrbud) enthält 33 2(uffägc зиг kirchlichen VolFdFunbe. ~fn einer 
fritifd)en Unterfud)ung bed 23egriffed VolFdtum weif! Theobor Grentrup biefen aid ben 
infolge ber gleichen (Peiflcdartung in jebem VolFdgcnoffcn gleichfam wiberh^llcnben nad). 
Mit Xed)t wirb hier gegen bie Prägung bed 25egriffcd VolFdtum burd) Spengler Stellung 
genommen.

£>er 25ifd)of von Xegcndburg, Michael 25ud)bcrgcr, unterfud)t bad Vcrhaltnid ber 
Kirche зиг religiofen VolFdFunbe. Wenn cd auef) richtig ifl, baß bie Fatholifd)c Kirche burd) 
frühercd 2(ufnd)mcn unaudrottbarcr „heibnifchcr" 25räud)c viel VolFdgut erhalten h<*t  (frei*  
lid) nid)t in reiner Д’огт), fo ift ed weiter nicht зи leugnen, baß ftd) bie Fatholifche ’Kirche 
auch burd) bad 25raud)tum bem VolF gegenüber fcinblid) зеідеп Fann (wie ed 3. 25. bie Ver*  
bältniffc im füblichflen Sd)war3walb зеідеп).

3n einem weiteren 2luffa$ betont ber Verfaffer bie 2lufgabe bed <5ei(łlid)en für bie 
VoIFdtunidforfchung. Wenn hiebei bie religiöfc VolFdFunbe aid bad KernflücF ber volFd*  
Funblichen vVorfchung be3cid)net wirb, fo bürfte bied ficher übertrieben fein.

5)er fchlefifche VolFdFunbler Klapper bcbanbelt bie religiöfc VolFdFunbe im gefamt*  
fd)leftfchen Kaum. Von 25ead)tung ifl hicr ber 2(bfd)nitt, ber bie vord)ri(tlid)cn Seichen unb 
religiofen VolFdtumdbilber bcbanbelt.

iFd ifl unmöglich, auf jeben сіпзсіпсп 2luffa<3 audführlid) еіпзидеЬсп. Wir erwähnen 
von ben anberen 25citrägcn nod) befonberd folgenbc 2lrbciten: Urfprung unb <Pcfd)id)te cincd 
Krcu3fegend (25. 25 i f d) о f f), v^amilicnFunbc unb VolFdFunbe О. І) e m I c i t n c r), $üc 
VolFdtumdFunbc unb ihre religiÖd*päbagogifd)c  25cbeutung in ber (Gegenwart (2(. S 10 n * 
n e r). Von befonberer Beachtung ifl cd, baß manche 2(rbcitcn über ben volFdbcutfd)cn Хаит 
hinaudgehen. So berichtet 3. 25. bie 2lrbeit von Xubolf Klapp über „VolFdfrommigFcit ... 
im angliFanifcfycn ænglanb". ^in 2(uffa^ von £ubwig Veit cr3ählt und von antifaFralcn 
25räud)en im mcrowingifd)cn (Pallien, ^cr 2lnh^ng biefed inh^Itdreichcn 25ud)Cd enthält 
2(nrcgungcn für noch зи leiftenbe volFdFunbliche 2lrbcitcn.

^andfen.

î'er (Fcfamtauflagc ber 3eitfcbrift liegt eine 2(nFünbigung bed Vcrlagcd ^unFcr u. ^ünn*  
haupt, bcrlin*Stcglii3  über „Bücher зиг Vor*  unb ^rühgefchichte" bei.

^ür ben Inhalt verantwortlich: Univ.*prof.  Dr. Freiherr v. Xicßthofcn unb 
Dr. 25ohnfacF (l. 21. bed pruffia*Mufeumd),  beibe in Königdberg (Pr).

(Präfe unb Ипз-ег, Verlag, Königdberg pr.
25c3ugdprcid einzeln XM jährlich XM 4—*
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