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165. Koch , Julius, Dr., Realgymnas. -Direktor, Berlin-Grunewald ( 1910) .

166. Koehl , Karl, Sanitätsrat, Dr., Worms ( 1911 ) .

167. Korn , Joh. , Dr. phil. , Bezirksgeologe, Berlin-Wilmersdorf, Bingerstr. 87 ( 1909) .

168. *Kossinna , Gustaf, Univ. - Prof. Dr. , Gr. - Lichterfelde 3, Karlstr. 10 ( 1909) .

169. Kossinna , Richard , Justizrat, Nordhausen a. H. (1909) .

170. Kostrzewski , J. , stud . phil. , Köpenick, Spreestr. 1 III (1911 ) .

171. Krause , Hans, Dr., Oberlehrer, Döbeln ( Sachsen), Thielestr. 6 ( 1909) .

172. Krause , Paul Gust. , Dr., Landesgeologe, Berlin , Invalidenstr. 44 (1909) .

173. Krauth , Prof. Dr. , Erfurt, Klingenstr. 3 ( 1910) .

174. Krehan , Rechnungsamtmann, Buttstädt (S. -Weimar) ( 1910) .

175. Kreis Ruppin , Neuruppin (1912).

176. Kreismuseum , Oberharzer, Zellerfeld ( 1909) .

177. Kreismuseum , Hadersleben ( Schleswig) ( 1910) .

178. Krieg , Amtsgerichtsrat, Sangerhausen, Gr . Scharrnstr. 51/52 (1911) .

179. *Kropp , Philipp, Jena, Forstweg 31 ( 1909) .

180. Krüger , Georg, stud. phil. , Berlin. Lausitzerplatz 3 (1911 ).

181. Kümpel , C., Technikumslehrer, Hildburghausen (1910).

182. Kunst- , Kunstgewerbe- und Altertumsverein für den Reg. -Bez.

Coblenz, Coblenz (1912) .

183. Kuntze , H., Rentmeister, Burgscheidungen b. Tröbsdorf, Kr . Querfurt ( 1909) .

184. Kunze, K., Prof. Dr. , Bibliotheksdirektor, Hannover, Am Archiv 1 (1909) .

185. Lampe, W., Lehrer, Harriehausen bei Gandersheim (1910) .

186. Lamprecht , Kgl. Rektor, Traunstein (Oberbayern) ( 1909) .

187. Landes- und Stadtbibliothek , Düsseldorf (1909) .

188. Landesdirektorium , Hannover (1909) .

189. Landesmuseum , Schweizerisches , Zürich (1909) .

190. Landesverein , Hannoverischer, für Vorgeschichte, Hannover (1910) .

191. * Langerhans , Wilhelm, Landgerichtsrat, Berlin W. 15, Kaiser Allee 221 (1909) .

192. * Lehmann - Haupt , Carl Fr. , Univ.-Prof. Dr. , Liverpool , Abercromby

Square 26 (1909).

193 Lehrstuhl , f. nationale Kunst der Kgl . techn . Hochschule zu Berlin ( 1911 ) .

194. * Lemcke , Hugo, Geh. R. Prof. Dr. , Vorst. d. Gesellschaft f. Pommerische

Geschichte, Stettin, Pölitzerstr. 8 (1909).



6 Mitgliederverzeichnis .

195. Lichtenberg , Reinhold, Freih. v ., Prof. Dr., Berlin -Südende , Mittelstr . 15 a ( 1912) .

196. * Lienau , M. M., Abt. -Vorstand am Museum, Lüneburg, Hot. Schiessgraben

(1909).

197. Lilliendahl , F., Kommerzienrat, Neudietendorf b. Erfurt (1910) .

198. Limmer, F., Privatdozent Dr., Braunschweig, Kaiser Wilhelmstr. 68 III (1911 ) .

199. Lindau , Gustav, Prof. Dr., Kustos am Kgl. botan. Museum, Gross-Lichter-

felde, Moltkestr. 3 (1911 ).

200. Lissauer , Fritz, stud. phil . , Berlin W. , Goltzstr. 38 ( 1911 ) .

201. Lorentzen, A., Dr. med. , Gevelsberg i . W. ( 1911) .

202. Lüders , Dr. med., prakt. Arzt, Neustadt b. P., Kr. Neutomischel (1909) .

203. Lühmann , H., Oberlehrer, Braunschweig (1909) .

204. Lütcke, Heinr., Dr. phil ., Charlottenburg, Bismarckstr. 63 (1909) .

205. Magistrat der Stadt Kottbus, Kottbus (1909) .

206. Magistrat der Res.- Stadt Hannover, Hannover (1909) .

207. Malachowski , Frau Reg.-Baumeister, Charlottenburg , Lietzenseeufer 11 (1909).

208. Malfer , V. , Dr. , Gries b. Bozen, Tirol, Villa Mignon (1912).

209. Martens , Heinr., Hotelbesitzer, Bergen b. Celle (1909) .

210. * Martin , J., Mus.- Dir. Prof. Dr., Oldenburg (Grossh.) (1909) .

211. Marx, Dipl. - Ingenieur, Coblenz ( 1911 ) .

212. Massenbach , Frh. von , Geh. Reg.-Rat, vortr. Rat im Landw. Minist . , Berlin-

Wilmersdorf, Xantenerstr. 4 II (1909).

213. Matern , Erich, Dr. med. , prakt. Arzt, Berlin NW. , Turmstr. 66. (1909) .

214. Mente , Kantor, Lüchow, Hannover (1909).

215. Meyer, Major und Ingenieuroffizier am Platz, Marienburg, Wpr. (1909) .

216. Meyer, C. H. , Fabrikbesitzer, Bergen b. Celle (1909) .

217. * Meyer , Rich. M., Univ. -Prof. Dr., Berlin, Vossstr. 16 (1909) .

218. Michaelis , Georg, Professor Dr. , Berlin W. 15, Knesebeckstr. 44 (1909) .

219. Michaelsen , Regierungsbaumeister, Frankfurt a. M., Leerbachstr. 78 I ( 1909) .

220. * Mielke , Robert, Zeichenlehrer, Berlin-Halensee, Karlsruher Str. 27 (1909) .

221. Milleker , Felix , Musealkustos, Werschetz (Ungarn) ( 1909) .

222. Miske , Kalman, Freih. von , Köszeg (Günz) (Ungarn) (1909) .

223. Mitzky , Dora, Dr. phil. , Berlin W 50, Augsburgerstr. 43 (1911 ) .

224. * Möller , Armin, Museumskustos , Weimar, Städt. Museum (1909) .

225. Mötefindt , Hugo, Wernigerode , Karlstr. 2 (1909) .

226. Mogk, Eugen, Univ. -Prof. Dr., Leipzig, Grimmaischestr. 32 ( 1909) .

227. Mohrmann , Prof. a . d . technischen Hochschule, Hannover, Herrenhäuser

Kirchweg 17 (1909) .

228. Morgenstern - Museum , Städtisches , Geestemünde (1909) .

229. Moser , L. Karl, Prof. Dr , Triest, Via R. -Maña 20 (1911 ) .

230. Much , Rud., Univ. -Prof. Dr., Wien, Penzingerstr . 82 (1910) .

231. Mühlke , K. , Geh. Baurat, Berlin W. 62. Lutherstr. 18 II ( 1909) .

232. Müller - Brauel , Hans, Schriftsteller, Zeven. Haus Sachsenheim (1909) .

233. Museenvereinigung f. vorgeschichtl. Landesforschung. i . d . P. Hannover (1909) .

234. Museum , Bergens, Bergen (Norwegen) ( 1909) .

235. Museum , Städtisches, Braunschweig, Steintorwall 14 (1909) .

236. Museum , f. Heimatliche Geschichte und Altertumskunde der Provinz Sachsen,

Halle a. S., Domstr. 5 ( 1909) .

237. Museum , Historisches, des Staates, Helsingfors (Finnland) ( 1909) .

238. Museum, Schleswig-Holstein. , Vaterl . Altertümer , Kiel (1909) .

239. Museum , Städtisches, für Völkerkunde, Leipzig ( 1909) .
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240. Museum für Natur- und Heimatkunde, Magdeburg (1909) .

241. Museum , Szekely Nemzety, Sepsi-Szent-György (Ungarn) (1909).

242. Museum, Stavanger, Stavanger (Norwegen) (1910) .

243. Museum, Tönsberg, Tönsberg (Norwegen) ( 1911 ) .

244. Museum, Kgl. , f. vaterl. Altertümer, Stuttgart (1911 ) .

245. Museumsgesellschaft , Teplitz-Schönau (Böhmen) (1910) .

246. Museums- und Geschichtsverein , Uckermärkischer, Prenzlau.

247. Museumsverein Goslar , Goslar ( 1909) .

248. Museumsverein Harburg (Elbe) ( 1909) .

249. Museumsverein f. d . Fürstentum Lüneburg, Lüneburg (1909) .

250. Museumsverein f. d. Reg. -Bez. Osnabrück, Osnabrück (1909) .

251. Museumsverein Pettau , Pettau, Steiermark (1909) .

252. Museumsverein , Altmärkischer, Stendal (1909) .

253. Näbe, F. Max, Leipzig-Gohlis , Luisenstr. 24 (1909).

254. Nationalmuseum , Kopenhagen (1909) .

255. Niedner , Felix, Prof. Dr., Charlottenburg, Schlossstr. 23 (1910) .

256. Obermaier , Hugo, Prof. Dr., Paris V, 195, Rue Saint Jacques (1909) .

257. Olbricht , Konrad, Dr., Geologe, Lüneburg i. Hannover (1909) .

258. Olshausen , Otto, Prof. Dr., Berlin W. 50, Kulmbacherstr. 7 (1909) .

259. Osborne , Wilh. , Rentier, München, Kaulbachstr. 93 (1909) .

260. Paape, Konrad, Dr. Prof., Berlin-Schöneberg, Meiningerstr. 3 (1909).

261. Palliardi , K. K. Notar , Mährisch-Budwitz (Mähren) ( 1910) .

262. *Peiser, Felix, Univ. -Prof. Dr. , Königsberg i . Pr., Goltz-Allee 11 (1909) .

263. Peschel , E., Lehrer, Nünchritz, Bez. Dresden ( 1910) .

264. Pfau , C., Prof. Dr. , Rochlitz (Sachsen) (1909) .

265. Pfeiffer , Ludwig, Geh. Medizinalrat Dr., Weimar (1909).

266. Plettke , Alfred, cand. phil., Charlottenburg, Schlüterstr. 72 Gh. III ( 1911 ) .

267. Polthier, O. , Professor, Wittstock (Dosse) (1909).

268. Preuss , Eugen, Bankier, Berlin NW. , Flensburgerstr. 2 (1909) .

269. Provinzialmuseum , Hannover (1909) .

270. Puydt, Marcel de, Lüttich (Belgien) , Boulevard de la Sauvenière 116 ( 1911 ) .

271. * Rademacher, Carl, Rektor, Vorst. d . prähist. Mus ., Köln, Zugweg 44 (1909) .

272. Ratig , Wilhelm, Rendant, Perleberg (1909).

273. Rauch , W. , Inspektor, Helmsdorf, Mansf. Seekreis (1909) .

274. Rehlen, W. , Magistratsrat, Nürnberg (1909).

275. * Reimers , I. , Mus.-Dir. a. D. Dr. , Charlottenburg, Lietzenseeufer 8 (1909) .

276. Reischel , G., Prof. Dr., Hannover, Ifflandstr. 11 (1909) .

277. Reiss , Eugen, Privatier, Berlin, Lindenstr. 112 (1909) .

278. Reitzenstein , Ferd., Freih. von , Berlin -Friedenau , Friedrich-Wilhelmpl. 9 ( 1911 ) .

279. Rieken , Käthe, Frau Dr., Kottbus , Bahnhofstr. 72 (1909) .

280. Riemschneider , Buchdruckereibesitzer, Hannover, Knochenhauerstr. (1909).

281. *Rimpau , Rittergutsbesitzer, Anderbeck, Kr. Oschersleben ( 1909) .

282. Römer- Museum , Hildesheim ( 1909) .

283. Römstedt , Präzeptor, Bergen b. Celle (1909).

284. Roggenkamp , Hans , Turnlehrer, Eschwege ( 1909) .

285. Rose , von, Amtsrichter, Bruchhausen , Kr. Hoya ( 1912) .

286. Ross , B., Hochschulprofessor, Hannover, Geibelstr. 25 ( 1909) .

287. Rossbach, Gustav, Dr. med . , Lichtenfels (1909) .

288. Roth , Herm . , cand. phil . , Spandau, Evang. Johannisstift Melanchthonhaus ( 1912) .

289. Rüchardt, G., Rittergutsbesitzer, Schackenhof b. Bischofswerda ( 1910) .
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290. Rutot , A. , Conservateur, Brüssel, Rue de la Loi 177 (1909).

291. Sammlung, Städtische naturwissensch. , Chemnitz (Stadtmuseum) (1909) .

292. Sammlungen , Grossherzogl . Badische , Karlsruhe, Baden (1909).

293. Scheffler , Franz, Gymn.-Lehrer, Freienwalde a. Oder (1911 ) .

294. Scheidemandel , Dr. med. , Hofrat, Nürnberg (1909) .

295. Schelzig , Elisabeth, Hermsdorf (Mark) , Schulenburgstr. 2 (1909) .

296. Schemann , Ludwig, Prof. Dr., Freiburg i. B., Maximilianstr. 22 (1910).

297. Schetelig, Haakon, Dr., Museumskonservator, Bergen (Norwegen), Bergens

Museum (1909) .

298. Scheubel , Professor, Aachen, Krefelderstr. 3 ( 1911 ).

299. Schirmer , Major, Berlin W. 30, Heilbronnerstr. 15 ( 1911 ) .

300. *Schliz , Alfred, Dr. med ., Hofrat, Heilbronn (1909).

301. Schmidt , Dr. med. , Oberarzt, Städt. Anstalten, Wuhlgarten bei Berlin (1910) .

302. Schmidt, Rob. R. , Dr., Tübingen, Geolog. Institut (1909) .

303. Schmidt, Heinrich, Dr., Univ. - Prof. , Kolozsvar (Klausenburg) (Ungarn) , Kossuth-

gasse 51 (1909) .

304. Schmidt , Hermann, Oberlehrer, Löbau i . S. , Eichelg. 1 (1909) .

305. Schmorl , Justiz-Rat, Oschatz (Sachsen) (1911 ).

306. Schnittger, Bror, Museumsassistent, Stockholm 15, National-Museum (1909) .

307. * Schötensack , Otto , Univ. - Prof. Dr., Heidelberg, Blumenstr. 1 (1909) .

308. Schott , Peter, Bürgermeister, Knittelsheim (Rheinpfalz) ( 1911 ) .

309. Schröder , A. , Verlagsbuchhändler (Strecker & Schröder) , Stuttgart (1909) .

310. Schröder , Arno, Pfarrer, Hainichen b. Dornburg a. S. (1909) .

311. Schröder , Edward , Geh.-R., Univ. - Prof. Dr., Göttingen ( 1909) .

312. Schröder , H., Landesgeologe, Berlin N. 4, Invalidenstr. 44 (1909) .

313. Schubandt , A., Privatlehrer, Burg bei Magdeburg (1909) .

314. * Schultze , M. , Prediger, Fahrenwalde bei Brüssow (1909).

315. Schulz , Walther, stud. hist . , Minden i . W. , Rodenbeckerstr. 44 ( 1909) .

316. Schulze - Veltrup , Prof. Dr. , Berlin NW. 23, Schleswig -Ufer 12 I ( 1909) .

317. Schumann , Gottlieb, Erfurt, Regierungsstr. 39 (1910) .

318. *Schuster, Georg, Archivrat Dr., Berlin -Halensee, Halberstädterstr. 2 (1909) .

319. Schütte , Karl, Berlin W. 66 , Wilhelmstr. 48 (1909) .

320. Schwantes , G., Lehrer, Hamburg, Brahmsallee 125 ( 1909) .

321. Schwarzbeck , Julius , Cobern a . Mosel (1911 ) .

322. Seelmann , Hans, Dr. med. , Dessau, Kavalierstr. (1909) .

323. * Seemann , Otto , Zahnarzt, Berlin, Schönhauser Allee 177 ( 1909) .

324. *Seger, Hans, Prof. Dr. , Privatdozent, Mus. -Dir. , Breslau, Viktoriastr. 117 (1909) .

325. Sellmann , Lehrer, Mühlhausen i . Th. ( 1909) .

326. Seminar, Deutsches, Hamburg I, Domstr. 9 (1911 ) .

327. Seminar , Germanisches, der Universität Berlin (1911 ) .

328. Siedentopf, Dr. med. , Magdeburg (1909) .

329. * Sieglin , Wilhelm, Univ. - Prof. Dr., Nikolassee b. Berlin, Münchowstr. 5 (1909) .

330. Sievert , Heinrich, Gutsbesitzer, Schwanebeck, Kr. Oschersleben (1909) .

331. Siret , Luis, Ingenieur, Cuevas de Vera, Prov. Almeria, Spanien (1909).

332. * Snethlage , Ernst, Sekretär, Berlin NW. , Quitzowstr. 123 (1909) . .

333. Solger , Friedrich, Dr., Univ. -Prof. , Peking (China) (1909) .

334. Spies , Landgerichtsrat, Coblenz, Bismarckstr . 23 ( 1911 ) .

335. Stadtbibliothek, Hannover, Friedrichstr. 16 (1909) .

336. Staffel , San.-Rat Dr., Chemnitz, Langestr. 19 (1909) .

237. Stieda , L. , Geh . R. , Univ. - Prof. Dr., Königsberg i . Pr ., Schützenstr. 1 (1909) .
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338. Stimming, R. , prakt. Arzt, Gr.-Wusterwitz b. Brandenburg (1909).

339. Streitberg , Wilhelm, Univ. -Prof. , Dr. , München , Isabellastr. 31 II ( 1909).

340. Tallgren, A. M., Magister phil., Helsingfors (Finnland) , Histor. Museum des

Staates (1909) .

341. Tatarinoff , E. , Prof. Dr., Direktor d. Hist. Museums, Solothurn (Schweiz) (1909) .

342. Teutsch , Julius , Mus . -Vorstand , Kronstadt - Brasso (Siebenbürgen) , Ross-

markt 4 (1909).

343. Troitzsch, Reinhard, Lehrer, Berlin N. 28, Granseerstr. 7 ( 1909) .

344. Universitätsbibliothek, Grossherzogl. , Giessen ( 1911 ) .

345. Universitätsbibliothek, Königliche, Greifswald (1909) .

346. Universitätsbibliothek, Königliche , Tübingen (1909) .

347. Vasvarmegyei Kultur - egycsület , Szombathely (Ungarn) (1909) .

348. Vater, Lehrer, Schkeuditz b. Halle a. S. ( 1910) .

349. Verein für Geschichte und Altertümer, Stade (1909) .

350. Verein für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt, Erfurt (1909) .

351. Verein für Heimatkunde, Kottbus, Gymnasialstr. 8 (1909) .

352. Verein für Heimatkunde für den Kreis Lebus , Müncheberg (Mark) ( 1909) .

353. Vorwerg, Hauptmann a . D., Warmbrunn (1909) .

354. Waase , Karl, Rektor, Rheinsberg (Mark) (1909) .

355. Wahle , Ernst, stud. hist., Delitzsch, Bitterfelderstr. 25 II (1909).

356. *Walter , E. , Prof. Dr., Stettin, Birken-Allee 8b (1909).

357. Walter - Choinanus , Iduna, Berlin-Wilmersdorf, Nassauische Str. 57 (1912).

358. Walther , Heinrich, Dr. , Landwirtschaftslehrer, Chemnitz, Lotharstr. 9II (1909) .

359. Walther, Max, Architekt, Berlin -Friedenau, Taunusstr. 3 II ( 1909) .

360. Weise , Julius, Prof. Dr., Amalienau b. Königsberg i . Pr. , Harbrückerstr. 12 (1909) .

361. Wels , Postassistent, Friesack (Mark) (1910).

362. Welter, Timotheus, Kaiserl. Notar, Metz, Priesterstr. 17 ( 1909) .

363. Wernert , Paul, stud. rer. nat.. Strassburg i . Elsass, Vogesenstr. 9 (1909) .

364. Wiegand, Karl, Zollassistent, Leipzig, Gustav Adolfstr. 42 III (1909) .

365. Wilcke , Max, Dr., Kreisschulinspektor, Zeitz ( 1909) .

366. *Wilke , Georg, Dr. , Generalarzt, Leipzig, Schönhauser Str. 19 (1909) .

367. Wilke , Karl, Architekt, Berlin, Grossbeerenstr. 74 (1910) .

368. Wilser, Ludwig, Dr., Heidelberg (1911 ) .

369. Wincler , Albert, stud . hist. , Charlottenburg, Neue Kantstr. 32 (1909) .

370. Winkelmann , Fr., Dr. , Eichstätt (Bayern) (1911 ) .

371. Witz , Oberleutnant, Ingolstadt, k. bayr. Hauptlaboratorium (1911 ) .

372. Wolff , Kgl . Distriktskommissar, Filehne (1909) .

373. Wolff, Karl Felix, Schriftsteller, Bozen , Brieffach 78 (1909) .

374. Wossidlo , Rich. , Prof. Dr. , Waren (Meckl . ) (1909) .

375. Wurzer, Major a. D. , Kitzingen a . M. ( 1911 ) .

376. Wüst, Ewald, Univ. -Prof. Dr. , Kiel (1909) .

377. Zechlin , Konrad, Mus.-Konservator, Salzwedel (1909) .

378. * Zschiesche , Paul, Geh. San.-R. Dr., Erfurt, Walkmühlstr. 6 (1909).

379. Zschiesche , Amtsrichter, Kölleda, Thüringen (1910) .

H





I.

Bericht über die dritte Hauptversammlung

der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte.

Coblenz , 3. - 7. August 1911 .

Donnerstag, den 3. August.

Nachmittags 41/2 Uhr fand in der städtischen Festhalle die Vor-

stands- und Ausschusssitzung statt, in der die vom ersten Vorsitzenden

gestellten Anträge :

1. Um die Wahl solcher Mitglieder, die nicht in Berlin wohnen,

zu ersten Vorsitzenden der Gesellschaft zu ermöglichen, erhält

§ 3 der Satzungen die Fassung :

99„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich am Wohnort des

ersten Vorsitzenden".

2. Der Jahresbeitrag wird auf 12 Mark erhöht und dann der

Ergänzungsband mit dem Bericht über die Hauptversammlung

den Mitgliedern kostenlos eingehändigt

beraten wurden. Auf Wunsch der Teilnehmer zog der erste Vorsitzende

den Antrag No. 1 zurück ; der Antrag No. 2 wurde gutgeheissen. Darauf

wurden die weiteren Vorbereitungen für die Tagung besprochen und

festgestellt.

Von 4 Uhr ab war das Bureau geöffnet.

Beim Eintragen in die Teilnehmerliste wurden das Festabzeichen

(die Nachbildung einer spätrömisch-fränkischen Rosettenfibel, Original

aus Cattenes a. d . Mosel im Museum zu Coblenz) , die Teilnehmer- und

Wagenkarten, sowie nachstehende Schriften verabreicht :

1. Die Herkunft der Germanen . Zur Methode der Siedelungs-

archäologie von Gustaf KOSSINNA. Der dritten Deutschen

Tagung für Vorgeschichte , Coblenz den 3.- 7. August 1911

gewidmet vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Vor-

geschichte.
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2. Der Rhein, seine Nebentäler und Badeorte . Herausgegeben

vom Rhein. Verkehrsverein.

3. Die Residenzstadt Coblenz und ihre Umgebung. Herausgegeben

vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Coblenz.

4. Heft 1 der Mitteilungen des Rheinischen Vereins für Denkmal-

pflege und Heimatschutz.

5. Heft Coblenz des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und

Heimatschutz.

"

Die beiden letztgenannten Hefte waren im besonderen Aufdruck

den Teilnehmern der dritten Tagung für Vorgeschichte , Coblenz 3.- 7.

August 1911 , zugeeignet. Das Coblenzer Heft, bearbeitet von Mit-

gliedern des Kunst- , Kunstgewerbe- und Altertumsvereins zu Coblenz ,

zeichnet sich durch eine sehr vornehme und gediegene Ausstattung aus.

Neben einer Abhandlung unseres Ausschussmitgliedes A. GÜNTHER

über Entstehung und bauliche Entwicklung von Coblenz" , die ein Bild

der Besiedlungsgeschichte von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart

darbietet, bringt es die Schilderung eines Rundganges durch Alt- Coblenz

und eine Reihe von Schilderungen wenig bekannter Bau- und Kunst-

denkmäler der Stadt. Geschmückt mit 6 einfarbigen und 3 mehrfarbigen

Tafeln in Buch- und Steindruck und zahlreichen ganzseitigen und Text-

abbildungen wird es den Teilnehmern eine angenehme Erinnerung an

die in der alten Confluentia verlebten schönen Stunden bleiben.

Heft 1 , Mitteilungen, bereitete mit seinem farbigen Titelbilde : Die

Genovefa-Burg in Mayen, nach einem Aquarell von Fritz von Wille,

auf den für Sonntag vorgesehenen Besuch von Mayen vor.

Abends 8 Uhr fand auf der Terrasse der städtischen Trinkhalle

in den Kaiserin-Augusta-Rheinanlagen der von der Residenzstadt Coblenz

veranstaltete Bierabend statt. Kein Platz am ganzen Rheinstrom

dürfte an lieblicher Schönheit diese Stätte übertreffen. Unmittelbar

vor uns der herrliche Rhein, drin sich die Sterne und das junge Licht

des Mondes, an den Ufern die vielen Lichter spiegeln . Wie mächtig

rauscht er dahin, gross und gleichmässig , zeitweise brausend wie Meeres-

brandung, wenn ein spätes Schiff seine Wogen teilt ! Rund um uns ein

wundersamer milder Sommerabend . Halle und Vorplatz, wo wir uns

Bier oder Wein und Imbiss munden lassen, von bunten Papierlampen

umsäumt, dazu die frohen Klänge einer starken, wohlgeschulten Musik-

kapelle. Hier begrüsste sich Fern und Nah, was sich vielleicht von

Angesicht zu Angesicht nur trifft auf unseren Tagungen, oder lange Jahre

nicht gesehen hat. Alte Freundschaften werden erneuert, neue ge-

schlossen. Kein Wunder, dass es bald lebhaft und froh zuging und

man von öffentlichen Reden Abstand nehmen musste. Anstelle des

durch Urlaubsreise verhinderten Oberbürgermeisters begrüsste der
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I. Beigeordnete Dr. JANSSEN die Erschienenen namens der Stadt

in herzlichen Worten . Pünktlich erschien auch Regierungspräsident

SCHERENBERG in Begleitung des Oberregierungsrates JÜRGENSEN,

dankte für die freundliche Einladung und gab wiederholt seinem leb-

haften Bedauern Ausdruck, infolge bereits getroffener anderweitiger

Verfügungen über seine Urlaubszeit, nicht auch den wissenschaftlichen

Verhandlungen beiwohnen zu können, zu denen er aber einen Vertreter

entsenden werde. Auch viele Stadtverordnete waren zu der Festlichkeit

erschienen und gar mancher Bürger der Stadt , der auf seinem Abend-

spaziergang in die Nähe gekommen, schloss sich wenn auch nur als

Zaungastan, den herrlichen Abend zu geniessen und das fröhliche

Treiben verstärken zu helfen . Mitten in der frohen Stimmung begrüsste

Landgerichtsrat HAENDLER die Versammlung mit einem launigen Ge-

dicht, das mit grossem Beifall aufgenommen wurde .

Zum Bierabend

der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte

am 3. August 1911 , in Coblenz .

Am Rheine tagt der Deutsche gern ,

zumal an dieser Stätte,

wo zum fidelen Eheherrn

Frau Mosel schlüpft ins Bette :

wenn so ein Pärchen Küsse tauscht,

dann lauscht und taumelt lustberauscht

er noch als Greis, ich wette.

Am dichtesten herwimmelt er

an Rebsaftsiedetagen

wie heut, vom luftigen Bernsteinmeer

des Ostens landverschlagen,

und schwatzt und schwitzt und findet's schwül

und füllt mit Bier, das gletscherkühl,

sich den erhitzten Magen.

So tranken ehmals längs des Rheins ,

nach Taciti Berichte,

die alten Deutschen immer noch eins"

na, ist das nun Geschichte?

Ach, nach den trocknen Zahlen nur

werd' ich gefragt im Abitur,

die armen jungen Wichte!

Dann gab uns das Neandertal

Noch einen frühern Ahnen,

des Schädel, leider, recht

den Ururur-Germanen.

brutal,
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Ob dieser Mensch auch schon bedacht,--

dass Vorgeschichte er gemacht

mit seinen Saufkumpanen?

Mein Wissen ist hiermit erschöpft,

drum will ich keck anpumpen

die Gäste : seid nicht zugeknöpft,

ihr Herr'n, lasst euch nicht lumpen,

nein, lehrt noch mehr uns als ihr wisst,-

beginnt nur, weil so kurz die Frist

(und weil man's morgen doch vergisst),

schon heut, beim vollen Humpen !

Otto Haendler.

Als dann so allmählich die vorgerückte Abendstunde an den Auf-

bruch mahnte und manche Lücke in dem Kreise der frohen Teilnehmer

entstand, rückten die sesshafteren Damen und Herren zu einer kleinen

Nachsitzung und engeren Aussprache näher zusammen, bis endlich,

nachdem längst die Klänge der Musik verhallt und die Lampions er-

loschen, auch die Letzten ihren Quartieren mit dem erhebenden Be-

wusstsein langsam zuwandelten, einige herrliche Abendstunden am

schönen Rheinesstrande in Gottes schöner Natur und in froher Umgebung

verlebt zu haben.

Freitag, den 4. August.

Vormittags 9 Uhr eröffnete der erste Vorsitzende Universitäts-

professor Dr. Gustaf KOSSINNA die dritte Hauptversammlung im nörd-

lichen Saale der städtischen Festhalle.

Es erfolgten die Begrüssungsreden.

Im Auftrage des Oberpräsidenten und des Regierungs-

präsidenten , die beide verreist waren, sprach der von ihnen als Ver-

treter entsandte Regierungsassessor Dr. SITZLER.

Im Namen der Stadt begrüsste der erste Beigeordnete Dr.

J. JANSSEN die Versammlung, indem er der Freude der Stadt und

der Stadtverwaltung Ausdruck gab über das erstmalige Erscheinen der

Jünger des sagenhaften „Mannus " , den besten Erfolg wünschte ihren

Arbeiten in der Nähe von vorgeschichtlichen Fundstellen, auf deren Be-

sitz die Stadt nicht minder stolz sei , als die Forscher, und die Hoffnung

aussprach, dass diese Forscher nach wohlgelungener Tagung für einige

Stunden oder gar Tage aus dem Rahmen der Vorgeschichte heraustreten

und, wie einst unsere germanischen Vorfahren, mit den modernen Söhnen

und Töchtern Rheinlands rheinischen Frohsinn und rheinische Gemüt-

lichkeit teilen und so von Coblenz ein so gutes Andenken in die Heimat
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nehmen würden, dass zu hoffen wäre, dass die Gesellschaft in abseh-

barer Zeit wieder dort begrüsst werden könnte.

Für den Kunst- , Kunstgewerbe- und Altertumsverein ,

den Naturwissenschaftlichen Verein und den Verein für

Denkmalpflege und Heimatschutz hiess Archivrat Dr. RICHTER

die Gesellschaft willkommen.

Universitätsprofessor Dr. KOSSINNA:

Allen Spitzen der Behörden und Vorständen wissenschaftlicher

Vereine, die uns hier aufs freundlichste bewillkommnet haben , gebührt

unser herzlicher Dank, in hervorragendem Masse aber der hohen Staats-

regierung, die bei dieser Tagung zum ersten Male unserer Gesellschaft

in so ehrender Weise gedacht hat.

"

Besonders warme Worte der Begrüssung hat uns der verehrte

Vertreter der Stadtverwaltung gewidmet und er hat dabei, wie schon

der launige Dichter am gestrigen herrlichen Vorabend, den wir gleich-

falls der Güte der Stadtverwaltung verdanken, unsere altgermanischen

Ahnen angerufen, was ja an den Ufern des Vaters Rhein so nahe liegt.

Wenn diese unsere Ahnen eine Hauptversammlung" abhielten,

so verging, wie Tacitus meldet, eine ganze Reihe von Tagen, bis die

Berufenen erschienen waren. Ganz so schlimm ist es heute bei unseren

Tagungen nicht mehr ; aber es gibt doch immer viele , die erst zum

ersten Vortragstage erscheinen, womöglich nach den Begrüssungen, und

es soll sogar manche geben, die erst zu den Festlichkeiten oder zu den

Ausflugstagen da sind . Das ist nun einmal so bei Kongressen und das

kann kein noch so voll besetzter Ausschuss und keine noch so lockend

gehaltene Einladung einer Stadtverwaltung ändern . Nur Koblenz hat es

doch fertig bekommen, in sehr einfacher Weise : hier bringt man die Feste

nicht mitten hinein oder gar ans Ende der Tagung, sondern noch vor

die Tagung. Das hilft, wie Sie am gestrigen Abend alle gemerkt haben.

In der ganzen Welt ist es ja bekannt : hier am Rhein wohnt ein

fröhlich Völkchen , hier weiss man Feste zu feiern, hier geht jedem, auch

dem kühlsten Fremden das Leben bald nur zu fröhlich ein" . Die

Fremden hat Simrock vergeblich gemahnt, nicht an den Rhein zu ziehen.

Aber wie viele sind denn hier wirklich fremd ? irgendwo am Rhein hat

jeder einmal studiert, sei es in Düsseldorf, Köln oder Bonn, sei es in

Darmstadt, Heidelberg, Karlsruhe , Strassburg , Freiburg . Ich selbst preise

mich glücklich, eine Reihe von Jahren, die schönsten meines Lebens ,

am Rhein zugebracht zu haben, am süddeutschen Rhein als Student,

am norddeutschen in Bonn in späteren, immer noch jungen Jahren.
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Das Sehnen nach dem Rhein hat mich seitdem nicht wieder losgelassen

und fast jedes Jahr bin ich, wenn auch nur auf kurze Zeit, an seine

Ufer zurückgekehrt.

—
Aber auch die , denen hier alles neu ist, fremd kann es ihnen nicht

sein, wenigstens nicht lange bleiben , höchstens für den ersten Augenblick.

Dafür sorgt schon die berühmte, liebenswürdig offene und heiter freie

Art der Rheinländer und zumal dieser Stadt, in deren prächtiger Fest-

halle wir unsere ganze Tagung durchzuführen das Glück haben werden.

Schon seit gestern fühlen wir uns hier wie zu Hause . Die Lorelei , die sich

mit ihrer gewaltigen Melodei so süss und lockend in unser Herz singt,

das ist der Rhein selbst mit seinen lachenden Ufern, in seiner Fest-

tagsstimmung. Und doch ist hier nicht das bloss geniessende Land der

Phäaken, etwa wie an der schönen blauen Donau, von der Schiller singt :

immer ist's Sonntag, es dreht

immer am Herd sich der Spiess.

Nein, wenn irgendwo, so wird hier am Rheine gearbeitet, geschafft,

erfunden ; kein Land Europas vereinigt auf so engem Gebiete so viel

Fabrikgewerbe aller Art. Da heisst es in dem gewaltigen Wettkampf dieser

Welt sich obenzuhalten, immer zu wachen, zu denken, zu ersinnen .

Das ist das Schöne, dass der Rhein alles vereinigt : „saure Wochen" und

,,frohe Feste" oder wie es der Wahlspruch des Düsseldorfer Mal-

kastens sagt:

Erst mach Dein Sach,

Dann trink und lach.

So etwas Herrliches hier kennen zu lernen, das danken wir der

Stadtverwaltung der Residenz Koblenz und der gesamten rheinischen

Bevölkerung und darum ist es uns eine besondere Genugtuung, den

Dank dafür, zugleich als Antwort auf die herzliche Begrüssung, schon

zu Anfang voll aussprechen zu können.
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Den eröffnenden Festvortrag hielt dann der erste Vorsitzende

Universitätsprofessor Dr. KOSSINNA:

Die deutsche Vorgeschichte

eine hervorragend nationale Wissenschaft ')

(mit 60 Lichtbildern) .

Kurzer Auszug.

Meist herrscht jetzt bei uns die Anschauung, dass alles , was

Deutschland in den letzten drei bis vier Jahrhunderten an Grossem ge-

leistet habe, nur dadurch möglich geworden sei, dass der Humanismus

und die Renaissance zum erstenmal ein wirkliches Kulturleben bei uns

geschaffen haben. Alles vorher Vorhandene soll Unkultur, finsteres,

barbarisches Mittelalter gewesen sein . Aus solcher Anschauung spricht ,

der Geist der Überhebung gegenüber den überwundenen Kulturstadien .

Die Kunsthistoriker lassen zwar das Mittelalter noch gelten, aber auch

erst von der karolingischen Renaissance ab ; vorher aber dünkt ihnen

unser Land eine trostlose Einöde ohne jede höhere Kulturbetätigung.

Für die Philologen und Archäologen beginnt deutsches Kulturleben mit

dem Augenblick, da Rom seinen Fuss an den Rhein setzt.

Immer also und überall machen wir die Erfahrung, dass die

Germanen, die sich doch durch Tatkraft, hohe Intelligenz , Organisations-

talent, heissen Kulturhunger auszeichneten , beispiellos unfähig gewesen

sein sollen, aus sich heraus vorwärts zu kommen, vielmehr ein unver-

besserliches, fortschrittloses Naturvolk gewesen wären.

Die Vorgeschichte lehrt es uns aber ganz anders. Wir mögen

soweit zurückgehen, wie wir wollen, bis in die neolithische Zeit, immer

imponiert uns Europas Kulturhöhe gegenüber dem Orient, ebenso

Mittel- und Nordeuropas Kultur innerhalb der europäischen. Immer

klarer erkennt die Wissenschaft der Vorgeschichte, wie die Kultureinflüsse

innerhalb der Steinzeit nicht vom Orient nach Europa und nicht von

Südeuropa nach Nordeuropa drangen, sondern beidemal in umgekehrter

Richtung. Man denke nur an unsere heutige Auffassung vom Gang der

Ausbreitung der Megalithdenkmäler, der Nephritbeile, der Bilder- und

Buchstabenschrift, des Leichenbrandes .

Wie hervorragendes die jüngere Steinzeit Mitteleuropas hervor-

gebracht hat, erhellt am klarsten aus einer Betrachtung ihrer Keramik,

sowohl der nordindogermanischen, zu der die Megalithkeramik, die

Latdorf-Bernburger, die Schnurkeramik, die Kugelamphoren und der

¹) Dieser Vortrag wird in seinem vollständigen Wortlaut und mit Beigabe

von über 150 Abbildungen und Tafeln als besondere Schrift erscheinen in meiner

„Mannusbibliothek“ (No. 9). G. K.

2Mannus, Bd. IV.
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Rössen-Niersteiner Stil gehören, als die südindogermanische Keramik

des Donaugebietes mit dem Hinkelstein-, Grossgartacher, Jordansmühler,

Spiral-Mäanderstil und der bemalten Keramik. Ja , betrachten wir die

herrlichen Waffen der Steinzeit, die Streithämmer aus Felsgestein und

die Lanzenspitzen und Dolche aus Feuerstein, so müssen wir nach

Nordeuropa gehen, um die zahlreichsten , wie die vollendetsten der-

artigen Kunstwerke kennen zu lernen.

Noch erstaunlicheres bietet die Bronzezeit Europas. Und auch

in dieser Zeit kann sich kein Land Europas in klassisch-schöner Form-

gebung und wirksamster edelster Verzierungsweise messen mit den

Erzeugnissen des nunmehr schon als Germanenheimat scharf sich ab-

hebenden Nordeuropas , d. h . Norddeutschlands und Skandinaviens .

Ein Gang durch die Kulturen Europas während der Blütezeit des

älteren Bronzealters, der Periode II, stellt diese Tatsache handgreiflich

vor Augen. Zugleich zeigt sich dabei, dass weder das Spiralmotiv

dieser Periode aus Griechenland oder Italien, noch der Gedanke der

Sicherheitsnadel aus Italien nach dem Norden gelangt ist ; vielmehr ist

beides hier voll einheimisch und die frühesten Fibeln der Welt sind

gerade von Germanen gemacht worden.

Ganz ähnlich steht es mit den ersten Jahrhunderten nach Chr. ,

die man mit einem durchaus falsche Vorstellungen erweckenden Namen

die römische oder provinzialrömische Periode zu nennen pflegt. Die

zierlichen und geschmackvollen germanischen Sicherheitsnadeln dieser Zeit

haben nicht das geringste mit italisch-römischer Kultur gemein ; vielmehr

lässt sich für das zweite und namentlich das dritte Jahrhundert nach Chr.

umgekehrt ein Einfluss des germanischen Geschmackes auf Italien wie

auf ganz Europa nachweisen . Auch die germanische Keramik dieser

Zeit, in der die Mäandervas en eine grosse Rolle spielen , zeigt ein er-

freuliches Können. Überall aber in der ganzen germanischen Kultur

dieser Zeit begegnen wir einer starken Ablehnung römischer Moden.

Rom aber hat trotz seiner Siege in den Tagen des Kaisers Augustus

diese Germanen gefürchtet und hochgeachtet, wie kein anderes Volk.

Das zeigt sich sowohl in der Literatur, als besonders in der Art und

Weise, wie der edle germanische Typus, die besondere germanische

Geistesrichtung und der germanische Charakter in den zahlreichen

grösseren und kleineren Bildnissen , Statuen wie Reliefs , wieder-

gegeben worden sind, mit denen römische Künstler die Germanen ver-

ewigt haben . Den anderen fremden Volksstämmen dagegen bringen die

Römer wenig Achtung entgegen, die römischen Schriftsteller und Künstler

behandeln sie mit gleich geringer Liebe . Die Germanen besassen also

damals schon körperliche , geistige und Charaktereigenschaften , die sie

hoch über die andern europäischen Nationen emporhoben. Ein solches
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hochstehendes Volk - das waren keine Gewohnheitstrinker, wie klassische

Afterwissenschaft sie hinzustellen beliebt. Ein solches Volk darf nicht

„Barbaren" genannt werden.

Wie die Germanen der Völkerwanderung ganz Europa sich unter-

warfen und rassenmässig und kulturell erneuerten , genau so hatten es

3000 Jahre vorher ihre und unsere Urahnen , die Indogermanen

Mittel- und Nordeuropas, schon einmal vollbracht,

―

Und wer hat uns das alles gelehrt ? Diese grossen neuen Er-

kenntnisse verdanken wir allein der vorgeschichtlichen Archäologie.

Darum muss diese Wissenschaft innerhalb des weiten Kreises jener

Wissenschaften, die sich mit unserem Volke beschäftigen, ganz besonders

hoch geschätzt werden, müsste sie wenigstens. Denn tatsächlich ist

es geradezu kläglich, wie blutwenig von Staatswegen, wie von Seiten

der mächtigen wissenschaftlichen Körperschaften, Akademien usw. diese

Wissenschaft überhaupt nur beachtet wird, die so zukunftsreich ist,

wenn man ihr die für ein fruchtbares Wirken notwendigen Mittel und

Organisationen bewilligt.

--

Vorstand des städt. Tiefbauamtes A. GÜNTHER, Coblenz :

Aus Rheinlands Ur- und Vorgeschichte.

Wenn ich heute über die Ur- und Vorgeschichte Rheinlands sprechen

will, so soll sich das insbesondere auf die preussischen Rheinlande , die

Rheinprovinz , beziehen. Gerade hier ist eigentlich eine auffallende

Lücke in der auf Beobachtung der Fundstücke begründeten Forschung

zu finden und vieles bleibt noch zu tun übrig, um ein einigermassen voll-

ständiges Bild der vorrömischen Kultur und Besiedelungsgeschichte unserer

Gegend bieten zu können . Trotzdem sie gewissermassen am frühesten

in das Licht der geschriebenen Geschichte trat , steht sie in der Vor-

geschichtsforschung weit hinter den angrenzenden hessischen , nassauischen

und badischen Landesteilen zurück. Das ist auffallend , da gerade in der

Rheinprovinz die Sammeltätigkeit sehr früh einsetzte, andererseits aber

erklärlich , da unter der Masse der schönen römischen und fränkischen

Funde die meist unscheinbaren vorrömischen Stücke weniger beachtet

wurden. Des weiteren waren in den benachbarten Landesteilen schon

früh grosse Vereins- und Landes- Museen geschaffen, ehe in der Rhein-

provinz die beiden Provinzial -Museen Bonn und Trier begründet wurden.

Zwar hatten sich schon früh an diesen beiden Gründungsstätten Vereine

und Gesellschaften zur Pflege der Altertumskunde und der Sammel-

2*
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tätigkeit gebildet, sie wirkten aber mit beschränkten Mitteln und stellen-

weise mit noch beschränkterem Gesichtskreise . So ist es auch verständ-

lich, dass sich so viele Fundstücke aus der Rheinprovinz in der ganzen

Welt zerstreut finden, die meist der gründlichen Beobachtung der Fund-

umstände und der genaueren Bezeichnung des Fundortes entbehren

und der eigentlichen Kultur- und Besiedelungsgeschichte der Heimat

ziemlich verloren sind . Nebenbei hatten auch Raubgräber und Händler

ein freies Feld ihrer Tätigkeit. Endlich mögen auch durch die Ausbrei-

tung der römischen Kultur mit ihren dichten Besiedelungsanlagen, aus

denen die mittelalterlichen Städte und Dörfer hervorgingen, viele Reste

der vorrömischen Zeit zerstört worden sein.

Eine bedeutende Besserung in der Beobachtung der vorrömischen

Fundstücke, in gewissenhafter Anstellung von Nachgrabungen, geordneter

Sammeltätigkeit und Veröffentlichungen ist jedoch in den drei letzten Jahr-

zehnten sowohl durch die Leiter der Provinzialmuseen, wie durch eine

Anzahl teils grösserer Orts- und Lokalmuseen und Vereine eingetreten ,

die allmählich zu einem abgerundeten Bilde der provinziellen Vorgeschichte

führen wird. Begünstigt wird diese Tätigkeit durch die vielen Boden-

aufschlüsse infolge der regen Bautätigkeit und der Herstellung industrieller

Anlagen, die einerseits viele Altertumsfunde zutage fördern, anderer-

seits aber zeigen, wie schnell ganze grosse Flächen ausgebeutet und für

immer der Feststellung früherer Besiedelungen usw. verloren sein können ,

wenn nicht rechtzeitig die Fundstücke gesichert und die Beobachtungen

in geeigneter Weise niedergelegt werden. Ich erinnere dabei an die

Ausbeutung der Bimssandfelder bei Urmitz, der Sandgruben bei Mayen,

der überall auftretenden Ausbeutung der Löss- , Ton- und Kieslager usw.

Da gilt es also Hand in Hand zu arbeiten in der Überwachung dieser

Anlagen und in der Beobachtung und Bergung vorkommender Fundstücke .

Wir wollen nun in folgendem sehen, was wir zurzeit in der Rhein-

provinz an vorrömischem Material besitzen .

Mit Recht hebt HENNE AM RHYN in dem vom Verkehrsverein

herausgegebenen Schriftchen „ Die Rheinlande " hervor, dass gerade im

Rheinlande die allerältesten Spuren menschlichen Lebens aufgedeckt seien ,

der Neandertaler und der Homo Heidelbergensis, der letztere allerdings

unserem engeren Gebiet nicht angehörend.

Der Neandertaler , dessen Reste im Bonner Provinzialmuseum

eine würdige Aufbewahrungsstätte gefunden haben, ist bisher durch die

französischen, belgischen, kroatischen und auch deutschen Funde von

Menschenresten an Alter noch nicht übertroffen. Er war eigentlich der

erstgefundene der zeitlich dem Moustérien angehörigen Rasse , die auch

nach ihm benannt wird. Bereits 1857 in der Feldhofer Grotte im

Neandertal durch FUHLROTT geborgen, scheint es hier immer noch an
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den nötigen Beobachtungen einer so wichtigen Stelle zu fehlen . Über-

haupt schien es der Rheinprovinz lange Zeit an weiterem Material der

Diluvialzeit zu mangeln.

Da entdeckten SCHAAFFHAUSEN und KOENEN im Jahre 1883

auf dem Martinsberge bei Andernach eine Station des Magdalénien , die

ein reiches Material an Artefakten bot. Die Tierwelt war durch eine nor-

dische Fauna : Renntier, Schneehuhn, Polarfuchs, Luchs usw. vertreten,

neben denen Hirsch und Pferd auftraten . Die Geräte bestehen aus

Stein und aus Knochen. Das Steinmaterial ist ausschliesslich oligozäner

Quarzit, Hornstein, Chalcedon und Kieselschiefer.

In den Jahren 1904-1908 konnte ich selbst das Vorkommen

dem Aurignacien angehörender Feuersteinwerkzeuge in den Lössgruben

von Metternich und Rhens nachweisen. Die Fauna bestand hier aus

Höhlenbär , Höhlenlöwe, Mammut, Rhinozeros , bos primigenius, cervus

elaphus usw.

Im Jahre 1909/10 konnte ich Feuersteinwerkzeuge eines etwas

älteren Typs, wohl La Quina , in den Lössablagerungen der Kärlicher

Tongruben feststellen, die Fauna ist gleich Metternich und Rhens.

Unserem Mitgliede Herrn Rektor RADEMACHER gelang es in

dieser Zeit, Werkzeuge des Tardenoisien am Fliegenberg bei Troisdorf,

des Flénusien bei Muffet und des Campignien am Lousberg bei

Aachen aufzufinden und endlich in allerletzter Zeit die Feststellung

einer Le Moustier - Station in der Cacushöhle bei Mechernich, über

die er selbst näheres in dieser Versammlung berichten wird.

Dieser Zeit gehören auch Fundstücke aus der von unserem Mit-

gliede Herrn Geh. Rat BRACHT aufgedeckten Buchenlochhöhle bei

Gerolstein an. Wir sehen , wie das Diluvium bezw. das Paläolithikum

und auch die Übergangsperioden zum Neolithikum in verschiedenen

Perioden und Stationen in der Rheinprovinz vertreten sind , und dürfen

bei besserer Beobachtung der geeignet erscheinenden Stellen wohl noch

auf weitere Aufschlüsse und Ergänzungen rechnen.

Die neolithische Zeit weist in der Rheinprovinz Abweichungen

von den Bestattungsarten der benachbarten Länderteile auf, da es ihr

an den grossen Steinkammergräbern (Megalithen) , den grossen Stein-

setzungen und Menhirs fehlt.

Die Rössener Keramik ist auf verschiedenen Stellen des Neu-

wieder Beckens, rheinabwärts bis Bonn und am Vorgebirge verbreitet. Die

Gefässe ähneln , wie ich in der Abhandlung : Zur Entstehungs- und Be-

siedelungsgeschichte des Neuwieder Beckens ausführte, vollständig den

bei Limburg, Wiesbaden und in Rheinhessen gefundenen.

Die Spiral -Mäanderkeramik ist anscheinend in der Gegend des

Laacher Sees stark verbreitet. Besass bisher das Kölner Prähistorische
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Museum die Fundstücke eines Gräberfeldes von Kretz , so gelang dem

Direktor des Bonner Provinzialmuseums im verflossenen Winter die

Freilegung einer mit Graben umgebenen Dorfanlage bei Plaidt .

Die bisher am weitesten nordwestlich vorgeschrittene Verbreitung

dieser Gruppe scheint Meckenheim bei Bonn zu sein .

Die Untergrombacher Kultur ist in den grossen Festungsanlagen

von Urmitz und Mayen vertreten . Ihre Verbreitung, wie weit rheinab-

wärts über Urmitz , ist noch nicht festgestellt , RADEMACHER glaubt

sie auch in Scheuerbusch bei Wahn auf der rechten Rheinseite gefunden

zu haben.

Die Schnurkeramik wie die Zonenbandkeramik und auch

die Glockenbecherkeramik sind im Gebiete des Neuwieder Beckens,

bei Mayen, und rheinabwärts bis Bonn verbreitet und bekannt .

Im allgemeinen lässt sich aus den bisher festgestellten Ergebnissen

der neolithischen Zeit für ihre Verbreitung in der Rheinprovinz noch kein

bestimmtes Bild machen. Wir kennen nur vereinzelte Vorkommnisse von

Siedlungen und Grabstätten auf verhältnismässig ziemlich eng begrenztem

Gebiet. Ziehen wir aber die über das ganze Gebiet der Provinz aus-

gedehnte Verbreitung von Steinwaffen und Werkzeugen in Betracht, so

müssen wir uns sagen, dass noch ein weites Feld der vorgeschichtlichen

Forschung offen steht. Besonders das Gebiet der Mosel, der Eifel

und des Hunsrück müssen hier noch für Ergänzung sorgen.

Noch spärlicher als die jüngere Steinzeit ist bisher in der Rhein-

provinz die Bronzezeit in geschlossenen Fundgruppen und gesicherten

Fundorten vertreten . An Gefässen der älteren Zeit mangelt es noch

sehr. Am ehesten ist ihre Verbreitung aus den bisher gemachten Einzel-

und Depotfunden zu schliessen.

Die Flach- und die Randbeile sind, wenn auch sehr selten, auf

dem ganzen Gebiet der Provinz von Bingen bis Düsseldorf und vom

Rhein bis zur Saar verbreitet, besonders der südliche Teil der Provinz,

die Gegend von Bingerbrück-Bacharach, ist reich an Nadeln, Lanzen-

spitzen, Sicheln, Messern und dergl.

Zahlreicher sind die Funde der jüngeren Bronzezeit, die im Rhein-

tal wie im Moseltal und auf den Höhen durchweg eine gleichmässige

Ausbildung zeigen . Besonders schön sind die Gefässe der jüngsten

Bronzezeit, die allmählich zur Hallstattzeit überleiten .

Die Bestattungsart ist überall Leichenbrand in Flachgräbern ohne

Hügelaufwurf.

Im Gegensatz hierzu bringt die über das ganze Provinzgebiet in

ziemlich gleichartiger Ausbildung verbreitete eigentliche keltische Hall-

stattzeit Skelettbestattung mit Hügelaufwurf. In diese Periode scheint

nach Fundstücken aus dem Gräberfelde bei Troisdorf zum ersten Male
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ein Eindringen von Germanen zu fallen , die beim Beginn der Latène-

Periode schon den ganzen Niederrhein bis fast zum Neuwieder Becken

besetzt haben.

In der Latène - Zeit tritt daher zum ersten Male in der bisher

gleichmässig ausgebildeten Kultur der beiden Rheinseiten und des oberen

und unteren Teiles des Rheinlandes ein Unterschied auf. Am Nieder-

rhein Leichenbrand und Beharren in der Hallstattkultur, am Mittelrhein

und im Moselgebiet die Latènekultur, die besonders auf dem Hunsrück

und im Fürstentum Birkenfeld die schönsten und charakteristischsten

Fundstücke, darunter den Import feiner italischen und griechischen Bronze-

gefässe (Schnabelkannen, Eimer) und Schmuckstücke wie der berühmte

Waldalgesheimer Goldfund liefert.

Verbreitet sind sodann auf dem Gebiet des Hunsrücken und einem

Teile der Eifel Ringwälle und kleinere Fliehburgen. In der jüngeren

Latène-Zeit findet sich Leichenbrand in Flachgräbern mit Steindeckungen

oder aus Schiefer zusammengestellten Kisten . Auch hier bleibt noch

eine Frage offen , besonders für das Coblenzer Gebiet. Waren zur Zeit

der Invasion der Römer hier noch Gallier oder waren die Germanen

schon an der unteren Mosel eingedrungen, wie wir sie als Nachbarn

rheinaufwärts in den Vangionen und Nemetern , rheinabwärts in den

Aduatukern und Eburonen, auf der rechten Rheinseite in den Ubiern und

Sugambern zur Zeit Cäsers kennen lernen . Nach dieser Richtung hin

wird vielleicht noch durch Grabfunde Aufschluss zu bringen sein, wie

wir solche in den letzten Jahren im Coblenzer Stadtwalde und auf der

rechten Seite im Arzheimer Wald gemacht haben. In beiden Fällen

handelt es sich um Leichenbrandgräber mit einander ganz gleichen

Gefässformen und Fibeln der mittleren Latène - Zeit, die Schumacher-

Mainz für germanisch hält und daran erinnert , dass die Römer, die

nicht leicht Völkergrenzen änderten , eben dieses linksrheinische schmale

Gebiet am Strom entlang noch zu Germania superior schlugen.

Universitätsprofessor Dr. Oskar FLEISCHER, Berlin :

Die Entwicklung der germanischen Musik

(mit Lichtbildern) .

Mit 1 Textabbildung.

Nach dem Bericht der Coblenzer Zeitung.

(Der erste Teil des Vortrages befasste sich mit den Urteilen der

alten Schriftsteller über die germanische Musik.) Wir greifen als beson-

ders charakteristisch eine Stelle aus dem römischen Geschichtschreiber

Ammianus Marcellinus heraus, der von den Goten erzählt : „ Die Barbaren
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zischten mit ungeordnetem Geschrei die Loblieder ihrer Ahnen und

versuchten unter verschiedenem Lärm ihrer unschönen Sprache leichtere

Gefechte. "

Auch Tacitus tadelt die unschöne Sprache der Germanen. Wohl-

bemerkt die Sprache, nicht aber die Musik. Vielmehr legen alle Stellen,

die wir aus den alten Schriftstellern kennen, Zeugnis dafür ab, dass die

Musik der Germanen auf einer hohen Stufe stand , bei den Römern

war sie wenig ausgebildet, auch zogen sie ohne Musikklänge in die

Schlacht hingegen betonen alle Schriftsteller , dass die Sprache der

Germanen unschön wegen der Aussprache sei .

Die Römer hatten gar keinen Schlachtgesang, wohl aber die Deut-

schen. Der Klang der Musik war ihnen etwas Heiliges und Nationales.

Der Römer bevorzugte die leise flüsternde Weichheit, die lispelnde

Flöte , doch fehlte ihm die urdeutsche Kraft ganz und gar.

Die Germanen darunter sind natürlich die Skandinavier ein-

begriffen besassen eine grosse Menge von Liedern , wie auch heute

kein Volk so viele Volkslieder besitzt als das deutsche. Alle germanischen

Lieder haben in sich ein Gemeinsames ; eine gewisse Verwandtschaft

bildet ein deutliches Kennzeichen.

Die Lieder zerfallen in die wesentlichen Klassen : Liebeslieder

(winileod) , Spottlieder (scofleod) , Trauergesänge (sisu ) und Zaubergesänge

(galstar) u . a. Die christliche Kirche verbot sie vergeblich jahrhunderte-

lang, aber der deutschen Natur war das eigene alte Lied in seiner Kraft

gemässer als der fremde christliche Psalm, der weniger musikalisch zum

Herzen geht.

Heldenlieder verherrlichten nach dem Berichte des Tacitus den

Tuisco, Mannus und Armin , ja man kann ruhig behaupten , dass alle

Helden episch verherrlicht wurden. Denn episch ist der Schlachtgesang

in erster Linie.

Das älteste Heldenlied ist das Hildebrandslied, das uns in verschie-

denen Fassungen überliefert ist ; die spätere Form ist uns mit Musik

erhalten . Zahlreiche aufgefundene Bruchstücke beweisen die grosse

Verbreitung des Liedes.

(Professor FLEISCHER sang darauf mit äusserst sonorer, technisch

ganz durchgebildeter Stimme das Hildebrandslied , das einen vollkräftig

wohlklingenden Eindruck machte. Man war erstaunt über den hohen.

ästhetischen Wert dieser Musik.)

Die Begleitung gab ein lyra ähnliches Instrument ab, das das Lied

völlig rein wirken lässt . Ein solches Instrument ist abgebildet auf

einer donauländischen Urne der Hallstatt-Zeit, also etwa des 7. bis

8. Jahrhunderts vor Chr. , des öfteren auf Münzen aus Cäsars Zeiten

und auf vielen mittelalterlichen Denkmälern. Es besitzt Körper und
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Rahmen, in dem vier Saiten frei liegen. Die unveränderlichen Saiten

konnten also von beiden Seiten auch vom bescheidensten musikalischen

Helden benutzt werden ; das Instrument gewann dadurch an An-

wendbarkeit.

Dieses Instrument ist bis in die Gegenwart gebräuchlich geblieben,

es ist das Instrument Crouth der irischen und schottischen Barden,

deutsch ursprünglich Chrotta, später Rotta genannt.

Instrumente aus dem 5. bis 6. Jahrhundert nach Chr. sind als

Originale in Deutschland noch erhalten.

Die Stimmung der Instrumente war : Grundton, Quart, Quint mit

ihren Oktaven also z. B. G g, c c (1 mal gestrichen), d d (einmal

gestrichen) . Das ergibt immer Dreiklänge z. B. G c g oder Gd g,

wozu der Gesang mit Vorliebe die Terz abgibt.

Auch die heutigen Volkslieder fussen auf einem Dreiklang z . B.

„ Es braust ein Ruf . . " oder „Wohlauf noch getrunken . . ." Der Drei-

klang ist deutsch-national . Die Griechen gebrauchten den Dreiklang

d . h. die Harmonie sehr wenig. Nach irrigen Meinungen vieler Musik-

forscher kannten sie ihn überhaupt nicht.

Hörner sind auf altgermanischen Münzen von Drusus und Germa-

nikus abgebildet , ja man fand Originale in grosser Zahl die teils in

Gold, teils in Bronze ausgeführt sind . Sie dienten zum Zusammenrufen

zur Jagd , zum Thing, zum Gottesdienst und zur Schlacht. An Zahl

wurden mehr als 30 gefunden, in den Gegenden um die Ostsee herum,

eines auch in Hannover, mehrere in Mecklenburg und Brandenburg.

Was leistet nun die Lure , dieses Horn? Die Flöte hat 7 Töne

wie die Holztrompete, die Blechtrompete und das Horn 12 bis 20 bis

24 Töne. Die Lure hat e , c ( 1 mal gestrichen) , g , c (2 mal gestrichen) ,

e (2 mal gestrichen) , g (2 mal gestrichen), c (3 mal gestrichen) . Es

sind immer Dreiklangstöne , die das Instrument herausholt.

Das Original der Hörner ist aus Bronzeguss. Weil die Wandung

dick war, sehr viel dicker als unser Blech , war die Tiefe der Töne desto

stärker, der Klang desto voller. Heute können wir die Hörner nicht

besser giessen als damals , im Gegenteil . Trotz aller Einfachheit sind

doch grosse Finessen in der Ausführung berücksichtigt . Wenn wir heute

den Guss so gut fertig bringen , so dürfen wir darauf sehr stolz sein.

Genau wie es mit der Technik sich verhält, so auch mit der musi-

kalischen Leistungsfähigkeit. Es gibt nicht ein Instrument, das sich damit

messen kann , keines ist so musikalisch reich und schön. An Tonzahl

wie an Klanggebung ist die Lure so reich, dass man nach der modern-

sten Musikauffassung nichts vermisst.

Am nächsten kommt der Lure das Waldhorn . Unsere Trompete

ist aber nur 1 1/2 Meter lang , die Lure über 2 Meter. Die modernen
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Blechinstrumente haben aber den Nachteil, dass sie oft gicksen ", was

bei der Lure fortfällt.

"

(Ein Musiker vom Coblenzer Inf. -Regt. spielte darauf auf einer

nachgebildeten Lure (s. Abbildung) einige Weisen, die ganz grossartig

klangen. Der Ton war voll, stark, weittragend und äusserst reich. Die

Zuhörer liessen es an Beifall nicht fehlen.)

Lurenbläser

(nach Soph. Müller).

Die Form der Lure ist ganz eigen-

artig. Das Rohr steigt in eleganter Win-

dung, so dass der Schallbecher über dem

Kopfe des Bläsers nach vorne sich öffnet :

Dieser Schallbecher ist am Ende aus-

laufend in einem gezierten Schild.

Haben die Griechen und Römer nun

etwas Derartiges besessen? Man kann

es bejahen; denn in dem Originale von

Pompeji mag man ein Vorbild erblicken.

Doch hat es ein paar Töne in toter Lage

und ist auch äusserlich recht klein . Dann

gibt es ein etruskisches Instrument, eine

Art Alphorn mit Schallbecher. Auch dieses.

ist recht klein und verfügt nur über eine

Sopranlage, höchstens etwas Alt noch.

Diese Instrumente aus klassischer

Zeit sind nicht konkurrenzfähig mit den

schon um 2000 vor Chr. bildlich dar-

gestellten Luren.

Tacitus berichtet, dass die Germanen

in der Schlacht den Schild vor den Mund

hielten, damit der Kriegsruf lauter halle.

Das ist akustisch nicht möglich . Es lässt

sich nur so verstehen, dass der Schild

(scutum) der Lure gemeint sei (? G. K. ) . Die

Endplatte der Lure lässt sich auch nicht anders denn als scutum bezeichnen.

Der Name Lure ist modern, der eigentliche Name ist verschollen.

Er hiess wohl Trumpa (Trompete) ; alle alten Instrumente tragen durch-

weg deutsche Namen (Trumma Trommel usw.).

Nur Deutsche hatten die Lure. Damit ist der Beweis gebracht,

dass die Germanen stets die Führer in der Musik waren , dass schon

in Urzeiten eine wohlausgebildete Musik im Volke lebte und dass die

Germanen in der polyphonen Musik ganz selbständig ohne fremde

Anleihen sich zu der Höhe aufschwangen, die sie heute noch vor allen

anderen Völkern voraus haben.
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Reichsantiquar Prof. Dr. Oscar MONTELIUS, Stockholm :

Die ältesten Fibeln

(mit Lichtbildern) .

Die Peschiera- Fibeln la fibula ad arco di violino " , deren Oberteil

„Körper" (man kann nämlich nicht von einem Bogen sprechen)

geradlinig und mit der Nadel parallel ist, enden vorn entweder in einem

kurzen Nadelhalter oder in einer kleinen Spiralscheibe . Hinten geht

der Körper in die Nadel über, und dieser Übergang wird durch eine

Spirale, die nur eine einzige Windung bildet, vermittelt.

In Italien gibt es keine Fibeln dieser Form mit loser Nadel, d. h.

mit einer Nadel, die aus einem anderen Stück als der Körper gebildet

wird. Solche Nadeln kommen bisweilen , obwohl sehr selten , bei

italienischen Fibeln späterer Formen vor.

Die mit Nadelhalter versehenen italienischen Fibeln zeigen drei

verschiedene Formen :

1. Die ältesten sind von einer runden, schmalen Stange gebildet,

die keine Anschwellungen ( „ Knoten “) vorn und hinten hat .

2. Jünger sind solche Fibeln, die ebenfalls von einer runden

Stange gebildet sind, aber vorn und hinten Knoten haben.

3. Jünger als die erstgenannten sind auch solche Fibeln , die von

einer schmäleren oder breiteren , blattförmigen Platte gebildet sind .

Sämtliche mit Spiralscheibe versehenen italienischen Peschiera-

Fibeln sind von einer runden, schmalen Stange ohne Knoten gebildet.

Die ältesten Formen der Peschiera-Fibeln - mit Nadelhalter,

aber ohne Knoten, und mit Spiralscheibe - kommen in Nord-Italien

häufig vor , sind aber in Mittel- und Süd - Italien wie auf Sizilien

ausserordentlich selten. Nur eine einzige solche Fibula mit Nadel-

halter und ohne Knoten ist mir aus dem östlichen Mittel-Italien be-

kannt ; sie wurde nicht weit vom Adriatischen Meer gefunden. Bis

jetzt ist aber keine Peschiera-Fibula mit Spiralscheibe aus Mittel-

und Süd-Italien oder aus Sizilien bekannt geworden.

Zahlreich sind die ausserhalb Italiens gefundenen Fibeln, die ent-

weder ganz dieselbe Form wie die italienischen Fibeln „ ad arco di

violino " zeigen oder dieser Fibel entstammen .

Wie die italienischen gehören sie zwei Gruppen an der Körper

und die Nadel sind entweder aus einem und demselben Stück oder aus

zwei verschiedenen Stücken gebildet .

—
Fibeln der ersten Gruppe mit der Nadel aus demselben Stück

sind einerseits aus Griechenland und dem übrigenwie der Körper
-
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östlichen Mittelmeer- Gebiet bekannt ; andererseits kommen sie in Bosnien ,

Serbien und Ungarn, wie in der Schweiz und Frankreich vor.

In Griechenland, wie im übrigen östlichen Mittelmeer-Gebiet, sind

sie sehr selten, in Ungarn und den benachbarten Ländern dagegen

zahlreich. In der Schweiz sind sie selten ; noch seltener in Frankreich .

In Böhmen, Deutschland und Skandinavien kommen solche Fibeln

nicht vor.

In den letztgenannten Ländern findet man dagegen Fibeln „ad

arco di violino" , aber mit der Nadel aus einem besonderen Stück ver-

fertigt. In Nord- Deutschland und Skandinavien sind sie allgemein.

Einige die ältesten haben einen kleinen hakenförmigen Nadel-

halter und enden nach hinten in einem ähnlichen Haken. Die meisten

enden aber vorn wie hinten in einer kleinen Spiralscheibe.

---

Hierdurch zeigen die nordischen Fibeln dieser Art eine Symmetrie,

die man im Süden nicht wiederfindet.

Ein eingehendes Studium der älteren Fibula -Typen in Italien und

anderen Ländern und der Verbreitung der verschiedenen Typen hat

mich schon längst davon überzeugt,

dass die Fibula „ ad arco di violino " nicht im griechischen Gebiet

erfunden sein kann ;

dass die Erfindung in Nord-Italien stattgefunden hat ;

und dass die Kenntnis dieser praktischen Erfindung einerseits nach

Griechenland und dem übrigen östlichen Mittelmeergebiet, andererseits

nach den Ländern nördlich von Italien durch den Verkehr gebracht

worden ist.

Alles was wir übrigens kennen zeigt, dass der Verkehr zwischen

allen diesen Ländern schon damals ein sehr reger war. Dies wird

durch die grosse Verbreitung der Fibula „ad arco di violino " und durch

die auffallende Ähnlichkeit in der weiteren Entwicklung der Fibula im

Norden wie in Italien bestätigt.

Damals

Weil die ersten Fibeln in Griechenland um 1400 v. Chr. auftreten ,

muss die Erfindung im 15. Jahrhundert stattgefunden haben .

blühte die Bronzekultur in Griechenland wie in Italien.

Die Fundverhältnisse beweisen, dass die ersten nordischen Fibeln

nicht viel jünger als die ersten italienischen sein können.
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Universitätsprofessor Dr. KOSSINNA:

Mit Tafel I und II.

Sie haben soeben nachhallenden Ausdruck verliehen dem ganz

besonderen Danke, den wir dem Herrn Reichsantiquar schulden für

seinen prächtigen Vortrag, worin er wie stets eine überwältigende Fülle

einschlägigen Stoffes und eine grosse Reihe neuer feiner Beobachtungen

und Bereicherungen unseres Wissens vorführte und uns geniessen liess .

Wir sind dem Herrn Reichsantiquar um so herzlicher dankbar für seine

Darbietung, als er um unseretwillen in dieser aussergewöhnlichen Som-

merhitze den weiten Weg von Stockholm an den Rhein zurücklegen

musste. Sie haben gestern Abend den Jubel der akademischen Jugend,

die mir von Berlin hierher gefolgt ist, miterlebt, als sich der berühm-

teste Prähistoriker Europas mitten unter sie setzte.

Es war das nicht das erste Mal, dass Herr MONTELIUS unter

meinen Schülern sass ; bereits im Oktober vorigen Jahres ( 1910) , in

einer Nachsitzung der Berliner anthropologischen Gesellschaft war das

der Fall gewesen und ich konnte damals unter Hinweis auf das gerade

eingetretene fünfundzwanzigjährige Jubiläum seines wichtigsten und

epochemachenden Werkes ,,Om Tidsbestämning inom Bronsåldern" mit

meinen Studenten dem verehrten Verfasser eine unvorhergesehene Ovation

bereiten. Ist nun dies Werk auch eines der allerwichtigsten für jeden

deutschen Prähistoriker , so gibt es doch unter den zahllosen Schriften

von MONTELIUS überhaupt kaum eine , deren Studium gerade für die

deutsche Vorgeschichte nicht als unentbehrlich bezeichnet werden könnte.

Überall nimmt ja MONTELIUS engste Rücksicht wenigstens auf Nord-

deutschland, zuweilen auf ganz Mitteleuropa. Infolgedessen gehört in

meinem Berliner Seminar MONTELIUS so zu sagen zu den „ Klassikern"

auch der deutschen Vorgeschichte und diese Überlieferung wird hoffent-

lich weiter wirken. Zum sichtbaren Zeichen dessen, was uns dieser

Mann ist, zum sichtbaren Zeichen des tiefgefühlten und innigen Dankes

für ihn, der schon in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts, damals neben unserem unvergesslichen Otto TISCHLER,

unser bester Lehrer und Führer war, haben Vorstand und Ausschuss

unserer Gesellschaft beschlossen, den Herrn Reichsantiquar Professor

Dr. Oscar MONTELIUS aus Stockholm zu unserem Ehrenmitgliede zu

ernennen. (Jubelnder Beifall der Versammlung. )

Ich frage den Herrn Reichsantiquar, ob er uns die Ehre erweisen

will, diese Ernennung anzunehmen.

Mit herzlich dankenden Worten nahm Professor MONTELIUS die

Ehrung an.

Einer Aufforderung von Professor KOSSINNA folgend erhebt sich

die Versammlung zu Ehren des neuen Ehrenmitgliedes von den Sitzen .
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(Später ist dann ein nach den Angaben des Ersten Vorsitzenden

eigens für den Zweck entworfenes und von Künstlerhand ausgeführtes

Ehrendiplom , das die Wappen von Schweden und Deutschland , sowie

rechts eine germanische Urfibel (das Original ist ein Fundstück aus

Kantow, Kr. Ruppin ; vgl . Mannus II , Tafel XV) , links eine italische Ur-

fibel von Peschieratypus zeigt, an Herrn MONTELIUS abgegangen, der

darin als

'der glänzende Führer der Vorgeschichtsforschung,

der allbewunderte Kenner der Bronzezeit,

der Meister der typologischen Methode'

gefeiert wird. Abgebildet ist das Diplom, leider ohne Wiedergabe der

Farbenpracht und nur in 1/s der Originalgrösse , auf Tafel I.

"Herr MONTELIUS, dessen letztes und hoffentlich bestes Bild"

unsere Tafel II bringt, sandte darauf folgendes Dankschreiben :

An die Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte

Berlin.

Für die grosse Auszeichnung, die mir zuteil geworden ist da-

durch , dass die Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte mich zum

Ehrenmitgliede ernannt hat , spreche ich meinen aufrichtigsten

Dank aus.

Weil es mir immer eine Freude gewesen ist, mit meinen

deutschen Kollegen zusammenzuwirken, bin ich sehr froh, auf diese

Weise an den Arbeiten der Gesellschaft teilnehmen zu können.

Stockholm , den 15. September 1911 .

Oscar Montelius.)

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen und ein gemeinsames

Mittagsmahl in den unteren Räumen der Festhalle eingenommen , wobei

Herr BUSSE - Berlin unser neues Ehrenmitglied feierte und Herr

MONTELIUS dem ersten Vorsitzenden eine Ovation brachte .

Nachmittags 3 Uhr unternahmen etwa 40 Damen und Herren

unter Führung von Archivrat Dr. RICHTER, Dr. med . MICHEL und

A. GÜNTHER einen kurzen Rundgang durch die Stadt zum Besuche

des Historischen Museums des Kunst-, Kunstgewerbe- und Altertums-

vereins.

Die in Heft 34, Jahrgang 1 des „Mannus " geschilderte Sammlung

hat sich inzwischen um manches gute Stück vermehrt. Hervorzuheben

sind davon insbesondere die Gefässe der Untergrombacher Periode

aus Urmitz : 1 schöner Tulpenbecher , 1 Kugeltopf mit grossem Henkel ,

1 eiförmiges Gefäss mit Schnurösen, eine ziemlich grosse graue Urne
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HERRN REICHSANTIQUAR PROFESSOR DR.

OSCAR MONTELIUS

DEM GLANZENDEN FÜHRER DER VORGESCHICHTSFORSCHUNG,

DEM ALLBEWUNDERTEN KENNER DER BRONZEZEIT,

DEM MEISTER DERTYPOLOGISCHEN METHODE BRINGT DIE

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜRVORGESCHICHTE
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mit Standring, der Trichterrand eines grossen Gefässes, eine grosse

Randscherbe mit Schnurösen, Randscherben mit Tupfenleisten, Scherben

von Backtellern usw.; Feuersteinwerkzeuge wie Messer, Bohrer, Schaber

und Getreidesichel (?) ; Kornquetscher, Mahlsteine usw. Ein zierlicher

kleiner Kugeltopf mit Winkelbandverzierung der Rössener Keramik

vom Jägerhaus.

Die im Heft 1/2 , Jahrgang II des Mannus geschilderten beiden

Zonenbecher und ein unverziertes Gefäss der Zonenbandkeramik.

Aus der älteren Bronzezeit , die GÜNTHER in seiner Abhand-

lung : Zur Entstehungs- und Besiedlungsgeschichte des Neuwieder

Beckens, Mannus III , Heft 1 , so sehr vermisste :

Eine prachtvolle 21 1/2 cm lange Radnadel mit gitterartiger Aus-

bildung der 5 cm breiten Scheibe mit Öse aus Kärlich und eine 35 cm

lange Nadel mit plattem kugelförmigem Kopf und geschwollenem Hals

aus der Mosel bei Koblenz, beide der II . Periode der Bronzezeit angehörig.

Aus der jüngeren Bronzezeit bezw. dem Übergang zur Hall-

statt-Zeit eine Anzahl Gefässe aus Koblenz -Oberwerth, Kratzkopfer Hof

bei Pfaffendorf und Jägerhaus bei Mülheim .

Aus der älteren Latènezeit ein Eimer aus Bronzeblech mit

Bronzehenkel und verschiedene Tonbecher und kleine Flaschenurnen

aus der Umgebung von Urmitz und vom Jägerhaus bei Mülheim .

Aus römischer Zeit ausser einer Anzahl Sigillata- und Tonge-

fässe aus Koblenz und Urmitz eine sehr gut erhaltene Bronzestatuette

des Merkur , 13 cm hoch aus dem Koblenzer Stadtwald, gef. Mai 1910,

und die kleine 41 mm hohe Bronzestatuette eines gefangenen und ge-

fesselten nackten Germanen aus Urmitz (gef. mit Münzen von Caligula) .

Aus fränkischer Zeit endlich Tongefässe, Waffen, Eisenteile und

eine Glasschale aus Metternich und Urmitz. Die eigentliche Altertums-

sammlung ist jetzt in der neuhergerichteten gewölbten Halle des ehe-

maligen Rat- bezw. Kaufhauses untergebracht . Der grosse Festsaal des

Erdgeschosses, zu Ehren des für die Herrichtung der Museumsräume

und überhaupt für alle vaterstädtischen Zwecke so freigebigen Ehren-

bürgers von Koblenz Wegeler-Saal " genannt, ist zur Unterbringung

kunstgewerblicher Gegenstände und mittelalterlicher Skulpturen , sowie

zur Aufnahme und Veranstaltung vorübergehender Kunstausstellungen

bestimmt. Im früheren Schöffenhause" befinden sich jetzt : Im Erd-

geschoss die Waffensammlung des † Admirals DEINHARD und eine

kleine Sammlung vaterländischer Kriegsandenken ; im I. Obergeschoss

mittelalterliche Keramiken , alte Möbelstücke und der Anfang einer

Trachtensammlung aus dem Gebiet des Hunsrück und der Eifel oder

vom Unterlauf der Mosel.

"

Nach der Besichtigung des Museums begab sich die ganze Gesell-
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schaft zum Bahnhof Koblenz- Lützel, um den Ausflug nach Urmitz und

die Besichtigung der neolithischen Erdfestung und der vorgeschichtlichen

Siedlungen auszuführen. Zur Erläuterung dieser Anlagen hatte Herr

GÜNTHER Vervielfältigungen der Lagepläne anfertigen lassen und

unter die Ausflügler verteilt. Aber kaum in Urmitz angekommen, zwang

ein plötzlich eingetretener und fast 1/2 Stunde andauernder Gewitter-

regen zur schleunigen Flucht in die nächstgelegene Wirtschaft, die meisten

Teilnehmer auch zur Rückkehr mit dem nächsten Zug nach Koblenz.

Nur etwa 12 Personen , darunter 2 Damen , liessen sich weder durch das

Regenwetter noch durch die aufgeweichten Wege von ihrem Vorhaben

abbringen. Durch die Ungunst der Witterung und die Kürze der nach

dem Regenwetter verbleibenden Zeit wurde der Genuss allerdings sehr

beeinträchtigt, immerhin aber fanden sich die Teilnehmer für ihre Aus-

dauer belohnt. Erregten schon vom Zuge aus die am Jägerhaus be-

ginnenden und sich rheinabwärts häufenden Bimssandgruben und

Schwemmsteinfabriken das Interesse der Fremden, so hatten die Teil-

nehmer des Ausflugs Gelegenheit, diesen eigenartigsten Industriezweig

des Neuwieder Beckens an Ort und Stelle kennen zu lernen. Mit

grossem Interesse besuchten sie unter Führung von A. GÜNTHER einige

Gruben, in denen die etwa 3 m hoch gelagerten , oben etwa 1 m hoch

mit Humus und vulkanischen Sandschichten bedeckten, in der Mitte von

einem Bretzband durchzogenen Bimskiesel gewonnen, und eine Fabrik,

in der sie unter Beimischung von gelöschtem Kalk in Holzformen mit

Eisenschlägeln zu Steinen geformt, auf Gerüsten getrocknet und nach

dem Trocknen in langgezogenen, regelmässig aufgebauten Haufen (Hagen

oder Arken genannt) aufgesetzt werden ¹) . Vom Dorfe Urmitz aus

verfolgte man dann rheinabwärts den „ Rheinweg “ , zunächst die Gräber-

reste der beiden frührömischen Kastelle, dann Teile der Grabenprofile

der steinzeitlichen, der Untergrombacher Periode angehörenden Erd-

festung auf ihrer Längenausdehnung vom südlichen zum nördlichen End-

punkte, dazwischen eine Reihe , steinzeitlicher Herdgruben und endlich

in der Müller'schen Fabrik, in der Nähe der Andernacher Strasse, das

vollständige normale Profil der beiden Sohlgräben und des Pallisaden-

grabens feststellend 2) . Mit einer starken Zugverspätung , infolge der

Ferienzüge, aber in wohlgemuter Stimmung kehrte die kleine Gesellschaft

gegen 9 Uhr nach Coblenz zurück, noch rechtzeitig genug, um mit den im

Casino-Garten bereits versammelten übrigen Teilnehmern der Tagung

einige gemütliche Stunden in heiterer Geselligkeit bei einem Glase

kühlen Rhein- oder Moselweines zu verbringen.

¹) Vgl . GÜNTHER, zur Entstehungs- und Besiedlungsgeschichte des Neuwieder

Beckens . Mannus II, Heft 1-3, S. 43.

2) Ebenda, S. 49 ff.
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Sonnabend, den 5. August.

Schon in früher Morgenstunde begann für eine Reihe von Herren

die Tagesarbeit mit einem Besuche des Museums, wo einige bessere

Stücke eingehend besprochen und erläutert wurden.

Gegen 94 Uhr begannen in dem Vorsaal der städtischen Festhalle

wieder die wissenschaftlichen Vorträge.

Vorsitz : Universitätsprofessor Dr. KOSSINNA.

Museumsvorstand Rektor C. RADEMACHER, Köln :

Der Kartstein bei Eiserfey in der Eifel

(mit Lichtbildern) .

Mit 1 Abbildung im Text und 2 auf Tafel III .

Etwa 55 km von Köln, im Kreise Schleiden, erhebt sich bei dem

Dorfe Eiserfey aus einem Trümmergewirr von gigantischen Felsblöcken

ein mächtiger Kalkstein. Er ragt bis 15 m auf und trägt ein Plateau

von etwa 8 preussischen Morgen, das zum Teil mit Tannen bestanden

ist (s. Taf. III unten) . Dieses Plateau fällt nach drei Seiten zu der ange-

gebenen Höhe ab; die Nordseite hängt mit dem Gelände zusammen, so dass

das Plateau zu einem natürlichen Refugium wie geschaffen ist. Schon in

prähistorischer Zeit hat die Bevölkerung diese geschützte Lage des

Plateaus erkannt, das beweist der noch wohl erhaltene im Bogen sich

hinziehende Steinwall mit davor gelagertem Graben, welcher das Ge-

lände vollständig abschliesst . In diesem Kalkfelsen sind durch Korrosion

zwei Höhlen entstanden, eine kleinere an der Ostseite , eine grössere

mit drei Ein- bezw. Ausgängen, zwei nach Osten, einen nach Westen. Die

grössere Höhle bietet Raum bequem für mehr als hundert Personen.

Der obere Osteingang ist durch abgestürzte Felsmassen etwas ver-

schüttet, doch so, dass er noch gangbar ist. Diese grossen Abstürze

sind meist nach der römischen Zeit erfolgt, wie die Ausgrabungen be-

wiesen haben. Der zweite Osteingang war bei Beginn der Ausgrabungen

fast bis zum Rande mit einer Lehm- und Steinschicht ausgefüllt, so

dass er, ungangbar, nur eine kleine Spalte frei liess . Der Westeingang

ist der gegenwärtig benutzte Zugang zur Höhle (s . Taf. III oben). Vor der

Westseite liegt eine ziemlich breite Terrasse , über der zum Teil

in Abriform der Felsen sich wölbt. Im Auftrage der Kölner Anthropologi-

schen Gesellschaft wurden diese Höhlen, an welche sich ein ganzer Sagen-

kreis anknüpft, mit Genehmigung der Besitzer von Februar bis Juli 1911

durch den Berichterstatter untersucht. Die Resultate sind sehr wichtig

und für unsere Kenntnis der diluvialen Kultur Deutschlands von Be-

deutung. Es ergab sich zunächst, dass am Ende der römischen Periode

Mannus, Bd . IV. 3
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die Höhlen als Zufluchtsstätten den von den Franken bedrängten Be-

wohnern der Gegend gedient haben . Zahlreiche Herdstellen haben eine

vollständig geschwärzte Schicht hervorgebracht, in der römische Gegen-

stände aller Art sich vorfanden, Gefässe, eine Armbrustfibel , Nadeln

aus Knochen und Horn, eine Pinzette und zahlreiche Münzen der ersten

Hälfte des 4. Jahrhunderts nach Chr. Unter dieser römischen Schicht

befand sich eine sterile , gelbe Lehmschicht, welche eine prähistorische

Kulturschicht überlagerte . Auch diese zweite Kulturschicht war durch.

viele Herdstellen geschwärzt, es fanden sich hier Latènescherben, eine

Früh- Latènefibel , Knochenpfriemen, Spinnwirtel. Unter der Latène-

schicht begann eine braune Kulturschicht mit Nagetierresten und ver-

einzelten Magdaléniengeräten . Wie sich an dem Osteingange zeigte, ge-

hört das Magdalénien der postglazialen Epoche an. Eine Sinterschicht

schloss das darunterliegende Diluvium hier vollständig ab. Am Ostein-

gange lagerten über dem Magdalénien auch einzelne neolithische Funde,

so eine Armschutzplatte aus Knochen und ein Scherben. Weitere neo-

lithische Gegenstände sind nicht zum Vorschein gekommen . Die Mag-

dalénienschicht ergab eine Fauna, die der Nacheiszeit angehört, Renn,

Moschusochse, Eisfuchs, Schneehuhn, Hirsch, Pferd , Hirschluchs . Alle

diese Reste der postglazialen Fauna waren weiss, während sämtliche

Knochen, die unter der Sinterdecke sich befanden, schwarz gefärbt

erschienen.

Die Schichten unter der Sinterdecke gehören der diluvialen Epoche

an (s . Abb. 1 ) . Zunächst als älteste Kultur fand sich in einer Tiefe von

1,50 m eine Herdstelle , in welcher ein prächtiger Acheulkeil zum Vorschein

kam , sonst nichts. Weitere Einschlüsse dieser Epoche sind nicht vor-

handen. Darüber lagern zwei Moustérienschichten, von denen die untere

als ein Horizont des Moustérien I bezeichnet werden kann, charakteri-

siert durch Spitzen vom Typus Le Moustier und Schabern, während

Moustérien II eine vollständig ausgebildete Kulturschicht darstellt. Dieser

Kulturschicht entstammen die meisten Funde : Spitzen , Schaber, Bohrer,

Messer, aus Silex , Quarz und Quarzit hergestellt. Der Typus dieser

Funde stimmt mit denen von Fond de Forêt ( Belgien) überein. Spitzen

sind mannigfach, auch Doppelspitzen, von grossen bis zu ganz winzig

kleinen Exemplaren. Die Schaber haben zum Teil typische Form, breite

Abschläge mit Encochen treten auf und eine ganze Anzahl Bohrer.

Das Feuerstein-Material muss den Bewohnern äusserst wertvoll gewesen

sein , was die kleinen Absplisse, die fast alle Gebrauchsspuren aufweisen,

bezeugen. Nur wenige und dazu ganz kleine Absplisse ohne Gebrauchs-

spuren kamen zum Vorschein. Als Ersatz für den Silex wurde Quarz

und Quarzit benutzt. Das Material lieferte der Feybach in einer Ent-

fernung von 4 bis 5 km. Schlagsteine aus Quarz treten auf und
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Jetziger (West-) Eingang zu der grossen Höhle .

Der Kartstein. Ansicht von Dreimühlen.

Das weisse Kreuz (X) bezeichnet den Westeingang der Höhle.

C. Rademacher, Der Kartstein bei Eiserfey in der Eifel. Curt Kabitzsch, Würzburg.
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zahlreiche Absplisse aus Quarz, daneben auch wirkliche Geräte, Spitzen,

Schaber, Bohrer aus diesem Material. Neben den Quarzscheiben, Disken,

ähnlich wie in La Quina, fanden sich auch zugeschlagene Quarzkugeln .

Wichtig ist das Auftreten von benutzten Knochen. Einzelne haben Spuren

von Glättung an der Spitze (wie La Quina) , andere sind nach Art der Stein-

geräte durch Schläge künstlich zugespitzt. Über diesem Moustérien II

lagerte ein Aurignacienhorizont, vertreten durch Klingen mit Encochen und

eine 35 cm lange, fein polierte Nadel, ebenso wie die anderen diluvialen

Knochen geschwärzt. Eine Unterscheidung der Faunen in den dilu-

vialen Schichten war nicht möglich. Es ergab sich als häufigstes Tier

in den unteren Schichten Höhlenbär, weiter Mammut, Rhinozeros, Pferd

und in höheren diluvialen Schichten auch Renntier. Diese Renntierknochen

haben zum Unterschiede von den postglazialen Renntierknochen ein

schwarzes Aussehen. Andere Tiere sind : Höhlenhyäne, Höhlenlöwe,

Biber , Hirscharten, darunter Megaceros, Bison. Das Magdalénien, die

postglaziale Epoche, ist durch typische Stichel und verschiedene

Knochenwerkzeuge, darunter eines mit parallelen Strichverzierungen,

bezeugt. Von ausserordentlicher Wichtigkeit waren die Verhältnisse des

Recente Oberfl

Ende d.Diluv

Aurionacien.

MousterienI

Mousterien]

Acheuléen.

Höhlenboden.

JA

vordAusorab

ochutt.

Oberfl

-9-

Abb. 1. Schichtenprofil des Osteinganges mit den Paralleln nach dem Innern der grossen Höhle.

Osteinganges, wo das Diluvium bis fast an die Oberfläche reichte. Nur

eine kleine 10-12 cm mächtige Schicht lagerte über der Sinterschicht ;

die diluvialen Schichten zeigten hier eine Anschwellung, welche Schlüsse

über die diluvialen Verhältnisse zulässt . Es ergibt sich nämlich

eine Klimaänderung, die nach Massgabe des Schichtenprofils in das

Moustérien II fällt. In dieser Epoche müssen die klimatischen Verhält-

nisse einer starken Verwitterung besonders günstig gewesen sein, hier-

durch erklärt sich das Anschwellen der Steinschicht an dieser Stelle.

3*
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Diese Klimaänderung dauerte bis zum Ende des Diluviums, das Aurig-

nacien fällt in diese Epoche. Die Klimaänderung ist das Hervorbrechen

der letzten Eiszeit, und so haben wir im Kartstein den Beweis, dass

Moustérien II und Aurignacien in die letzte Eiszeit zu versetzen sind.

Die Ergebnisse für die Parallelisierung der geologischen Daten und

der archäologischen Stufen sind demgemäss folgende :

Die altsteinzeitliche Kultur : Chelléen, Acheuléen , Frühmoustérien

fallen in das letzte Interglazial, das in einen wärmeren Abschnitt

(Antiquus Periode) und einen kälteren Abschnitt (Acheuléen, Moustérien I

Primigeniusstufe ) zu zerlegen ist.

In die letzte Eiszeit fallen die jüngeren paläolithischen Stufen :

Spätmoustérien, Aurignacien und sonst das Solutréen , das jedoch im

Kartstein nicht vorhanden ist. Ins Postglaziale fällt das Magdalénien.

Die Haupt-Vertreter der Fauna blieben Renn und Mikrofauna. Zu

einer Untersuchung von Tundren- und Steppenphase reicht die Fauna

des Kartsteins nicht aus.

Geheimrat Professor Eugen BRACHT, Dresden :

Über rohe Melaphyr - Geräte unbekannten Alters

von Trosky in Böhmen.

Mit 9 Textabbildungen.

Bei einem Studienaufenthalt an der romantischen Burgruine Trosky

in Böhmen unweit Turnau stiess ich täglich in der Umgebung der ge-

waltigen Melaphyrnadeln à la Mont Pélé, die im Mittelalter von dem

Geschlechte der Berken von Dauba zu einer schier uneinnehmbaren Veste

ausgebaut worden sind, auf Gesteinsfragmente von auffallender Gestalt.

Es waren längliche Melaphyrabsplisse von meist dreiseitigem Quer-

schnitt , deren zwei Seiten stets die natürlichen Säulenflächen des

vulkanischen Materials zeigten, während die dritte Seite die bezeich-

nenden Merkmale künstlicher Absprengung aufwies, nämlich einen

Treffpunkt des Schlages mit dem über die Fläche radial ausgebreiteten

Strahlkegel dem Äquivalent des Perkussionsbulbus beim Feuerstein .

Die Stücke waren meist quer durchgebrochen, zeigten tiefgehende

Patina und Kantenrundung und schienen mir keineswegs auf natürliche

Ursachen zurückführbar, wenn sich auch zunächst für ihre Gerätnatur

keine sicheren Anhaltspunkte zu bieten schienen. Nachdem sich auch

vollständige Exemplare gezeigt und die Schartigkeit der Schneiden auf

Abnutzung deutete, traf ich schliesslich ein Stück Klinge mit deutlich

retuschiertem Rücken, so dass ich begann, die Sachen einzusammeln

und täglich weiterzusuchen.
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Bei dem wachsenden Inventar liessen sich zwei Grundtypen unter-

scheiden, eine Klinge von schmaler Gestalt (Abb. 1 ) und die breitere

Blattform (Abb. 2) , sowie häufige meisselförmige, lange Stücke von

vierseitigem Querschnitt.

Da am Fusse der Böschung unterhalb der Felsnadeln der Ge-

steinsschutt als Strassenschotter abgefahren wurde , war Gelegenheit

geboten festzustellen , dass die fraglichen Geräte nur oberflächlich vor-

kamen und tiefer als 80 cm fehlten.

Es glückte mir nach wiederholtem Absuchen eine Stelle anzu-

treffen an der auffallend viele gespaltene Stücke vorkamen, und nach-

dem ich die ganze Gehängedecke abgehoben und freigelegt hatte, stiess

ich in etwa 50 cm Tiefe auf eine aus-

gebreitete Feuerstelle .

Die Asche war in dem lockeren

Gesteinsschutt verschwunden, aber die

kohligen Teile bildeten eine nahezu

wagrechte Bank von etwa zwei Qua-

dratmeter Fläche und hier fanden sich

D

Abb. 1. Klinge. 11. Abb. 2. Blattform. 1.

nun auch andere Gerättypen als Nachlass der steinzeitlichen Bewohner.

Zwar gab es hier keine Objekte, die sich unter den üblichen Be-

zeichnungen irgend einer Kulturstufe aufzählen liessen, aber das Vor-
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handensein von Schneiden künstlicher Herstellung und kleine Rücken-

retuschen sowie Greifanpassungen lassen die Verwendung der Stücke

leicht erraten.

Mehrfach ist ein Gerät vertreten, das man am ehesten als Hau-

messer bezeichnen könnte, da bei verschmälertem Griffe eine der Lang-

seiten mit einer Schneide endigt. Aus keiner anderen Stufe ist mir

dieser Werkzeugtypus bekannt, wohl aber traf ich in einer Station

Abb. 3.

Haumesser mit ausgearbeiteter Greifstelle für den Daumen bei x. 1a.

Abb. 4.

Haumesser. ' .

rohester Geräte aus kieseligem Sandstein am Eichberg bei Leisnig

a. d. Mulde ein ganz identisches Stück. Auch hier kamen die Stücke

bei Rodungsarbeiten aus 30 cm Tiefe zutage, wobei dieselben deutlich

als auf einer ehemaligen, dunkler gefärbten, Bodenoberfläche ausge-

breitet erkennbar waren.

Hier war das Material noch viel ungeeigneter zur Spaltung von

Geräten und ein einziges Stück lässt sich als Blattform deuten, während

das meiste eben nur die Unwahrscheinlichkeit natürlicher Entstehung

für seine Gerätenatur anzuführen hat ; ich hatte an dieser Stelle den

Eindruck, dass Gesteinsstücke gegen einen grösseren Block geschleudert

worden seien und man die Stücke mit Schneidekante teils ohne weitere
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Abb. 5. Haumesser, Griff abgebrochen. 1 .

Abb. 6. Haumesser. 2.

Abb . 8. Haumesser mit Scharten x. Abb. 7. Haumesser.
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Zurichtung benutzt , teils mittelst einseitiger grober Retusche zuge-

schärft habe.

ས

Die Haumesser von Trosky sind gewichtige Geräte von starker

Durchschlagskraft (Abb. 3, 4, 5, 6, 7 , 8) , einige sind bei der Arbeit

und der Wucht des Schlages überm Griff quergebrochen.

Kleinere Stücke können als Schneideplatten (Abb. 9) bezeichnet

werden und haben deutlich geschartete Schneiden . Trotzdem das vulka-

nische Material weitgehend durch Sickerwasser patiniert und kantengerundet

C

}

R

உ

Abb. 9. Schneideplatte. 1.

ist, lässt sich immerhin der Unterschied zwischen den kümmerlichen

Retuschen und den Gebrauchsspuren erkennen und man gewinnt aus

dem Zustand des Gesamtnachlasses den Eindruck, dass die Verwendung

des basaltischen Gesteines nur ein Notbehelf war in Ermangelung von

Feuerstein, dass man sich aber auch nicht mehr bemühte als gerade

nötig war für eine einmalige Benutzung des Stückes. So fehlt z. B.

jede Spur des sonst doch zu allen Zeiten üblichen Schabers, dessen

feine Randretusche an dem rauhbrüchigen Basalt nicht möglich war.

Was nun die chronologische Stellung der Trosky-Geräte betrifft,

so spricht ihre oberflächliche Lagerung für ein geringes Alter und

A. RUTOT hat die Sachen, als ich sie ihm zur Beurteilung vorlegte ,
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als Flénusien bezeichnet, d. h. als eolithisches Mesolithikum, wogegen

eigentlich kaum etwas einzuwenden wäre. Der Mangel an eigentlichen

Typen ist daran eben das Typische, wobei wir nicht aus dem Auge

lassen dürfen, dass sicherlich eine Stufe niederer Kultur und Technik

bereits an vielen Orten beobachtet wurde, unter Lagerung und Fund-

umständen, die auf ein recht geringes Alter schliessen lassen .

Das Merkmal dieser Industrie ist das Genügen an der blossen

Gebrauchsform und zwar nicht nur bei beliebigem ungünstigem Material,

sondern auch da, wo sich Feuerstein vorfand. An einer dritten Stätte

habe ich massenhaftes Material des gleichen Habitus angetroffen beim

Einfluss der Bobritsch in die Freiberger Mulde, wo Hunderte von Geräten

und Abfällen aus Quarz vorkamen mit einzelnen Spänen aus Silex

aus dem Geschiebelehm. Auch hier sind nur atypische Nutzformen

vertreten, die man nicht als Geräte ansprechen würde, trügen sie nicht

den Strahlkegel an der Spaltfläche und die Gebrauchsscharten.

Bei Vermischung solcher rohen Dinge mit neolithischen Resten

werden sie stets als Ausschuss und Abfall aufgefasst werden, nur in

den Fällen mit reinem Inventar werden sie sich als etwas Einheitliches

deuten lassen und auf Grund reicherer Funde und geduldiger Forschung

das Geheimnis ihres vorläufig etwas rätselhaften Ursprungs offenbaren.

Geheimrat Professor Eugen BRACHT, Dresden :

Die Orientierung von Steingerätabbildungen auf Tafeln .

Wenn ich mir erlaube, heute auf eine durchführbare Norm für die

Orientierung von Zeichnungen steinzeitlicher Objekte hinzuwirken, so

geschieht das nur, weil es in manchen Fällen tatsächlich fraglich ist,

was das Bessere ist.

Im Ganzen habe ich gefunden, dass, wenn der Autor eines Auf-

satzes seine Stücke selbst zeichnet oder genau angibt, was geschehen

soll, das Richtige geschaffen wird ! Natürlich , denn er weiss worauf

es ankommt und das Wesentliche wird stets verständlich herauskommen.

In dreierlei Richtung muss Beschluss gefasst werden :

1. Senkrecht oder wagrecht?

2. Was ist am Stück die Ober- was die Unterseite?

3. Welches Ende gehört auf dem Papier nach oben, welches

nach unten?

Die erste Frage : senkrecht oder wagrecht würde bei organischen

Gebilden überhaupt nicht auftauchen bei unseren Steingeräten, als
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Einem ganzunorganischen Gestalten liegt die Sache nicht so einfach!

richtigen Empfinden folgend werden meist längliche Gebilde senkrecht

gestellt ; es entspricht dem optischen Umstande, dass das Überfliegen

mit dem Blicke von oben nach unten sich beinahe ungewollt voll-

zieht, während der Verfolg einer Form in horizontaler Richtung

eines besonderen Willensaktes bedarf.

-

Eine Ausnahme gibt es aber doch? Während wir längliche

Fäustel stets aufrecht mit der Spitze nach oben gerichtet sehen,

werden die Beile , die doch nur eine vervollkommnete Stufe des

Fäustels sind, meist in horizontaler Lage abgebildet
und zwar

wie mir scheint mit Berechtigung, da ja das Beil durch seine Schaftung

eine neue Stellung im Raum für unser Empfinden gewonnen hat

welcher bewusst oder unbewusst hierdurch Rechnung getragen wird,

auch wenn die Schaftung nicht mehr existiert ; es wird eben vom Be-

schauer erwartet, dass er sie sich dazu denkt.

-

Die zweite Frage : nach der Ober- oder Unterseite am Stück

macht wohl keine Schwierigkeiten ! In den Museumsauslagen pflegen

die Geräte mit der flacheren Bulbseite nach unten zu liegen, die ja

auch die weniger interessante zu sein pflegt ; die mehrflächige Rücken-

seite soll im Bilde gezeigt werden, auch schon weil ja die Re-

tuschen und Gebrauchsscharten von der Bulbseite über die Rückenseite

herüberzugreifen pflegen.

Soll aber etwa zum Beleg für die menschliche Herstellung der

Bulb das Wichtigere sein, so käme selbstredend die Unterseite zur Dar-

stellung, wie auch in den Fällen, wie z . B. in manchen mecklenburgischen

Funden, wo zu zeigen wäre, dass an allen gebrauchten Stücken der

Bulb nachträglich weggeschlagen ist - vermutlich wegen besseren Sitzes

in einem hölzernen Hefte.

Oben und unten im Bilde.

Eine ganz andere Sache ist es um die Frage welches Ende

eines Gerätes auf dem Papier nach oben gerichtet werden soll,

welches nach unten und dieser Frage willen ist das Thema über-

haupt angeschnitten worden.

Diese Frage lässt sich nämlich nicht einseitig aus dem Wesen

oder der Gebrauchsrichtung der Objekte entscheiden, denn es kommt

bei ihr noch ein wichtiger Faktor hinzu, nämlich die Beleuchtung, und

dies umsomehr, als auch auf die photographische Wiedergabe Rück-

sicht zu nehmen ist, die nur unter besten Beleuchtungsverhältnissen

verständliche Bilder liefert.

Wenn der Zeichner an die Arbeit geht, so hat er das Fenster zur

Linken und sein Objekt ist demgemäss von links und von oben be-
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leuchtet mit Abstufung der der Lichtquelle mehr oder weniger zuge-

wandten Flächen, während diagonal entgegengesetzt der rechte Rand

sowie die Unterkante im Eigenschatten des Körpers im Dunkeln liegen .

Wenn wir also die Randbildung eines Schabers mit ihrem feinen

Flächensystem nachzubilden oder photographisch festzuhalten haben,

so liegt es auf der Hand , dass dies nur möglich ist, wenn der Schaber

mit dem Griff nach unten und dem Schaberrand nach oben dem Lichte

zugewendet wird ; das Griffende ist so nebensächlich, dass es im

Schatten bleiben kann.

Und doch finden sich genug Fälle, bei denen offenbar ohne an

die Beleuchtung zu denken das Werk-Ende nach unten gerichtet wurde.

Um nur ein Beispiel anzuführen , sind in dem sonst wundervollen

dänischen Werke über die Affaldsdynger sämtliche Objekte mit dem

Griff nach oben und mit dem wichtigeren Schneiden- oder Spitzen-Ende

nach unten gerichtet ; um diese Bilder richtig zu verstehen, bin ich ge-

zwungen, den ungefügen Folioband jedesmal verkehrt zur Hand zu

nehmen ; der Zeichner hat sich übrigens bemüht, die Klippe zu um-

schiffen, indem er auch im Schatten möglichste Deutlichkeit erstrebte .

Es ist nun in diesem Falle leicht nachzuweisen, wieso man dazu

gekommen ist, die Werkenden mit ihren Retuschen nach unten zu

orientieren! Da man mit der Darstellung der Spalter den Anfang

machte als dem Leitfossil sozusagen , bei dem sich die Richtung

von oben nach unten allenfalls verteidigen lässt, wollte man offenbar

von dem einmal begonnenen Verfahren nicht abweichen, sondern rich-

tete auch die Bohrer, Pfriemen und Meisselformen ebenfalls nach unten,

was mir aber unübersichtlich erscheint.

Eine andere Beeinflussung bei der Orientierung der Geräte nach

oben oder nach unten erfolgt offenbar noch durch die Aufstellung der-

selben in den Sammlungsauslagen.

Befinden sich nämlich Geräte in einer horizontalen Pult-Vitrine,

so müssen ganz ohne Rücksicht auf andere Erwägungen die Werkenden

möglichst dem Beschauer zugewandt werden, d . h. also nach unten

gerichtet ; stellte man sie Werkende nach oben " , so würden nur die

vordersten Stücke ihre Retuschen darbieten, und je weiter nach hinten

desto mehr sich selbst verdecken.

Hiernach würden also alle Stücke , die man in einer wissenschaft-

lichen Sammlung gezeichnet hat, ästhetisch genommen, verkehrt ange-

ordnet sein.

Bei einer Schrankvitrine an der Wand, wo die Serien senkrecht auf

Tafeln aufgeheftet sind, würde hingegen die Aufstellung „Werkende

nach oben" sich ohne Hindernis durchführen lassen . Freilich kommt

ja noch eine abstrakte Frage hinzu, die möglicherweise auf die An-
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schauung und Behandlung seitens verschiedener Forscher verschieden

einwirken kann ; ich meine die möglicherweise nicht völlig unbegründete

Forderung, dass die Geräte bezüglich der Orientierung nach oben und

unten so gerichtet werden müssten, wie sie beim Gebrauch benutzt

werden !

Hierbei würden allerdings die meisten Dinge wie Schaber und

Bohrer mit dem Werkende nach unten zu stehen kommen, während

bei Klingen, Kratzern, Dolchen Spitzen von Geschossen u. a. sich

eine selbstverständliche Anordnung aus dem Gebrauch doch nicht ab-

leiten liesse . Ich möchte daher dieser Erwägung kein grosses Gewicht

beilegen und Alles in Allem die Fragen der Beleuchtung und der Über-

sichtlichkeit allen anderen vorangestellt sehen.

Ein absolutes Schema für Illustrationen dürfte es überhaupt nicht

geben ; im Gegenteil in jedem einzelnen Falle muss das Wichtigste vor-

her festgestellt werden.

So darf ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass es zwei ganz

verschiedene Darstellungsweisen gibt, zwischen denen je es nach Objekt,

Zweck, Zeit und Kostenaufwand zu wählen gilt.

Erstens einmal die „ abstrakte " Formgebung, bei der die kon-

struktiven Linien und Flächengrenzen gegeben werden unter Ausschaltung

der Beleuchtung und der Lokalfarbe des Materials.

Die Photographie dagegen gibt gerade das Gegenteil, nämlich Licht,

Schatten, Glanzstellen, die Flecken des Gesteins und die feinsten Wellen-

zonen der Spaltflächen Idas alles manchmal etwas auf Kosten der

wissenschaftlich - technischen Formen! Eine völlig geglückte photo-

graphische Aufnahme ist allerdings das Vollkommenste, sie ist indessen

schwer zu erzielen , da die Mitwirkung des Hintergrundes eine stete

Klippe bildet ; hierbei ist es noch ein Übelstand, dass der Hintergrund

zuweilen weggedeckt werden soll, wobei die so wichtigen Ränder

unbedingt leiden. Auch habe ich neulich eine Tafel gesehen mit guten

Aufnahmen - von denen indessen zwei Objekte, offenbar zur bequemeren

Einschachtelung in die gegebene Fläche, auf den Kopf gestellt waren

und mit ihrem Licht von unten eine komische Figur zwischen den

übrigen richtig von oben links beleuchteten spielten .

Wenn ich das Dargelegte zusammenfasse, so liesse sich vielleicht

betreffs des Oben und Unten der Satz aufstellen , dass :

„man ein Gerät so zur Darstellung bringen soll , wie

wir dasselbe in der Hand halten würden , um das Wesent-

liche daran das Werkende mit seinen Retuschen und

seiner Abnutzung zu erkennen und zu studieren " , da wird

wohl von selbst das Richtige obenhin gelangen d. h. senkrecht, das

Werkende oben -; liegt indessen ein Gerät mit zwei Werkenden vor,

-
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so ist dasselbe wagerecht anzuordnen, wodurch es seine Eigenart auch

sofort durch die besondere Lage dokumentiert wie z. B. bei Doppel-

schabern, Doppelstichel u . dergl . mit gleichwertigen Enden.

Generaloberarzt Dr. G. WILKE, Chemnitz (jetzt Leipzig) :

Kulturparallelen

zwischen Indien und den Ostmittelmeerländern

(mit zahlreichen Lichtbildern).

Die Ausführungen des Redners bildeten gewissermassen die Fort-

setzung eines Vortrags , den er am 9. März 1910 in der Berliner

Zweiggesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte gehalten

und der mittlererweile unter dem Titel : Südwesteuropäische

Megalithkultur und ihre Beziehungen zum Orient als No. 7

der Mannusbibliothek" erschienen ist¹) . Schon in diesem Vortrag

konnte darauf hingewiesen werden, dass die starke Kulturströmung, die

sich in neolithischer Zeit von der iberischen Halbinsel nach den öst-

lichen Mittelmeerländern hin verfolgen lässt, an den Ostgestaden des

Mittelmeeres noch nicht ihr Ende erreicht, sondern in zahlreichen

Einzelerscheinungen über diese hinaus bis Indien, ja mit ihren letzten

Ausläufern selbst bis an die Küsten des Stillen Ozeans nachzuweisen

ist. Diese Beziehungen zwischen den Ostmittelmeerländern und Indien

zu beleuchten bildet die Aufgabe des heutigen Vortrages.

Wie bei allen derartigen Untersuchungen kommen als Material

dazu neben Einzelfunden in der Hauptsache Siedelungs- und Grabfunde

in Betracht. Ausserdem waren zum Nachweis religiöser Parallelen die

in den Veden, den homerischen Gedichten und anderen schriftlichen

Quellen enthaltenen Nachrichten heranzuziehen und schliesslich auch

noch eine Reihe von archäologischen Dokumenten (Münzen usw.) , die zwar

schon sehr späten Perioden angehören, aber doch den Ausdruck von

bestimmten, bis in die Urzeit zurückreichenden religiösen Vorstellungen

bilden.

Nachrichten über geschlossene Siedelungsfunde aus Indien liegen

leider nur in ganz beschränkter Zahl und zwar aus neolithischer Zeit

vor und auch das Britische Museum in London, das Redner daraufhin

sehr genau durchmustert hat, enthält wohl zahlreiche Gerätetypen, aber

keine geschlossenen Fundreihen , die ein abgerundetes Bild über den

¹) Vorderhand, solange dieser neue Vortrag nicht in erweiterter Form er-

schienen ist, sei auf die reichen Abbildungen der obengenannten Schrift desselben

Verfassers über ,,Südwesteuropäische Megalithkultur" verwiesen , die vielfach auch

für die entsprechenden indischen Formen Geltung haben. Der Herausgeber.
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gesamten Kulturzustand während des Neolithikums zu geben vermöchten .

Am meisten verwendbar sind noch einige französische Berichte über

Hinter-Indien .

Jedenfalls aber ergibt sich soviel, dass in neolithischer Zeit zwei

verschiedenartige, teilweise zeitlich parallel laufende Kulturgruppen vor-

handen waren : eine mit ausgesprochen asiatischen Gerätetypen und eine

zweite mit ausgeprägt europäischen Formen .

Hierzu gehören neben einigen, freilich nur in sehr spärlichen Resten

vorliegenden keramischen Typen (bombenförmige Gefässe, Gefässe mit

Buckeln usw.) die mannigfachen Formen der Steinbeile einschliesslich

der durchbohrten Steinäxte und der Hämmer mit Schaftrille ; weiter

die Mikrolithen , unter denen besonders die mit bogenförmigem

Rücken und gerader Basis hervorzuheben sind ; die in Westeuropa schon

sehr früh auftretenden, auf dem Querschnitte dreieckigen Wurfringe und

die mit Aufhängelöchern versehenen Fragmente davon ; bestimmte Pfeil-

und Keulenformen , Hirschhorn- und Knochengeräte usw. Am be-

merkenswertesten aber ist, dass diese von den spezifisch asiatischen

Typen sich scharf abhebenden europäischen Geräteformen mit einem

Menschentypus vergesellschaftet erscheinen , der sich von den rezenten

wie vorgeschichtlichen , in Verbindung mit asiatischen Geräteformen

gefundenen Menschenrassen auf das schärfste unterscheidet, dagegen

in jeder Beziehung den in Spanien und Portugal heimischen, aber auch

in Yortan Kelembo und in der Euphratebene nachgewiesenen Cro Mag-

nonartigen Typen sehr nahe verwandt erscheint.

Wichtiger als diese Siedelungsfunde ist das Inventar der Gräber,

obschon wie anderwärts, so auch in Indien, viele davon bereits vor

langer Zeit ausgeraubt und zerstört worden sind . Schon die Grabformen

bieten ein grosses Interesse. Es sind teils freistehende, meist aber

mit einem Hügel bedeckte und einem Steinkreis umgebene Megalith-

bauten, die sich eng an die älteren Megalithbauten Nord- und West-

europas anschliessen und wie diese oft mit näpfchenförmigen Vertie-

fungen, Ringwallfiguren usw., namentlich aber mit Giebelloch versehen

sind. Dagegen scheinen die jüngeren Typen der Megalithgräber und ins-

besondere die Gräber mit falschem Gewölbe, wie sie sich noch in

Persien in Tepé Aly-Abad und verwandten Nekropolen in einer den

kretischen Gewölbegräbern nahe verwandten Form finden , in Indien

zu fehlen.

Das Inventar dieser altindischen Megalithbauten (Barrows und

Cairns) zeigt nun eine geradezu überraschende Übereinstimmung mit

bestimmten Kulturerscheinungen der Ostmittelmeerländer und nament-

lich schliesst sich die Keramik sowohl hinsichtlich der Gefässformen

wie der Ornamentierungstechnik und des Dekorationsstiles auf das
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engste an gewisse Typen an, die im Orient der zweiten und dritten

frühminoischen Periode und Troja II angehören , zum Teil auch noch

weiter zurückreichen und die in Südwesteuropa schon in der Zeit der

ältesten Megalithbauten auftreten. Man kann sagen, dass in den indi-

schen Barrows kaum eine Gefässform zu finden ist, die nicht auch im

Orient vorkäme, während umgekehrt der Orient daneben noch Gefäss-

formen führt, die auf diesen entweder beschränkt bleiben oder doch

nur, wie beispielsweise die zuerst in Westeuropa auftretenden Zwillings-

gefässe und die so charakteristischen , in Siebenbürgen schon im

reinen Neolithikum vorkommenden Kannen mit abgeschrägtem Rande

bis auf halbem Wege nach Indien, bis Anau, Susa usw. zu verfolgen

sind. Die gleiche Übereinstimmung zeigt auch die Tonplastik. Nicht

nur findet sich bei den indischen Tonfiguren die gleiche Ornamentierung

wieder wie im Orient und teilweise auch im südöstlichen Mitteleuropa,

sondern auch noch andere sehr auffallende stilistische Eigentümlichkeiten

wiederholen sich. So Figuren, die eine Hand an den Schamteilen, die

andere über dem Kopf halten, ein Schema, das beispielsweise bei einer

im Britischen Museum in London befindlichen frühminoischen Tonfigur

von Kreta und bei einer frühbronzezeitlichen Bronzefigur von Ungarn

angewendet ist und dem wir dann später sehr häufig in der Hallstatt-

periode begegnen.

Auch für die Waffen, Werkzeuge und Schmuckgeräte lassen sich

zahlreiche nahe Analogien zwischen den orientalischen und den in

indischen Megalithgräbern , zum Teil auch in Depots vorkommenden

Formen feststellen . Doch gilt auch hier das bereits für die Keramik

Gesagte : nicht alle orientalischen Formen sind bis Indien selbst zu

verfolgen; so beispielsweise die charakteristischen kyprischen Dolche

mit umgebogener Griffangel, die zwar noch im nördlichen Persien öfter

vorkommen, in Indien dagegen fehlen.

Endlich lassen sich auch noch in der Form sowohl der Männer-

wie der Frauenkleidung Beziehungen zwischen Indien und dem Orient

nachweisen.

Unter den Analogien, die sich auf das religiöse Gebiet erstrecken ,

sind zunächst hervorzuheben die zahlreichen Menschenfiguren, die wohl

als Zeugnisse für einen entwickelten , auch im neolithischen Europa

weitverbreiteten Ahnenkult aufzufassen sind und die sich, wie erwähnt,

stilistisch eng an gewisse orientalische und südosteuropäische Tongebilde

anschliessen.

Auf einen ausgebildeten Astralkultus sind wohl bestimmte Formen

der Megalithbauten (Menhirs, Alignements und Cromlechs) zu be-

ziehen, die durchaus den in Europa und im Orient vorkommenden An-

lagen gleichen. Ebendahin weisen auch die durchbohrten Scheiben, die
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wirtelartigen Gebilde, die Radfiguren , Kreuze , konzentrischen Kreise usw.,

die gleichfalls in ganz gleicher Form im Orient wiederkehren und in

Europa bis in frühneolithische Zeit zurückzuverfolgen, und die wohl als

Sonnensymbole aufzufassen sind . Auf einen Mondkult müssen die im

ägäischen Kulturkreise und namentlich in Kreta heimischen, aber selbst

noch in El Oficio in Spanien nachgewiesenen mondhornartigen Gebilde

bezogen werden, die sich in Indien gleichfalls , wenn auch erst in relativ

später Zeit in ähnlicher Weise wiederholen.

Endlich sind hier auch noch die überaus zahlreichen Zeugnisse für

einen Stein-, Pflanzen- , Tier- und namentlich Dämonenkultus zu erwähnen,

der in Indien archäologisch in der Hauptsache zwar erst für die brahma-

nistische und buddhistische Zeit belegbar, aber doch schon in den weit

älteren Veden bezeugt ist und hier in genau denselben Formen erscheint,

wie in den prämykenischen Fundstätten des Orientes und teilweise

sogar schon in neolithischen ja selbst paläolithischen Stationen Mittel- .

und Westeuropas. Dazu gehören vor allem die wunderlichen Vor-

stellungen von allerhand Mischwesen, von Kyklopen, von Menschen und

Tieren ohne Kopf, von Hirschreitern , von geflügelten Schlangen, von

Menschen und Tieren mit Multiplizität des Kopfes oder der Extremi-

täten usw. usw., von denen übrigens ausser aus den genannten Kultur-

gebieten bildliche Darstellungen auch noch auf Knopfsiegeln der in

keramischer Hinsicht und namentlich durch ihre Gefässmalerei der

Kykladenkultur sehr nahe stehenden äneolithischen Schicht von

SUSA gefunden worden sind (so minotaurosartige Stiermenschen ; Hunde

und Ziegen mit drei Beinen usw.) .

Alle diese zahlreichen sehr engen Analogien weisen mit grosser

Sicherheit auf eine wiederholte Kulturwanderung hin, die mit Rücksicht

auf die Chronologie vom Orient nach Indien , nicht umgekehrt, statt-

gefunden haben muss. Die älteste Kulturströmung gehört noch der

neolithischen Zeit, die nachfolgende grössere Strömung in Hinblick auf

die keramischen Parallelen der Periode von Troja II an.

Bemerkenswert ist, dass die indischen Megalithgräber mit den

für Troja II und den Schluss des Early Minoan charakteristischen

keramischen und sonstigen Gerätetypen sämtlich bereits Eisen führen.

Dies ist kaum anders zu verstehen , als dass die Träger dieser Kultur

schon bald nach ihrem Eintreffen in Indien die Eisentechnik kennen.

lernten, sei es, dass sie selbst sie erfanden , oder von weiter östlich

sitzenden Völkern entlehnten, d. h. von den Chinesen, bei denen die

Bearbeitung des Eisens nach schriftlichen Quellen schon im Anfang

des 3. Jahrhunderts v. Chr. bekannt war. Da die indischen Barrows

in Anbetracht der erwähnten Parallelen nicht viel später angesetzt wer-

den dürfen, als Troja II , also einer Zeit angehören , in denen im
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ägäischen Kulturkreise das Eisen sicher noch nicht bekannt war, so

ergibt sich als weiteres Resultat der vorgetragenen Untersuchungen mit

grosser Wahrscheinlichkeit, dass der Orient die Kenntnis der Eisen-

bearbeitung von Indien erhalten hat.

Sanitätsrat Dr. Carl KOEHL, Worms :

Die Zeitfolge der rheinischen Steinzeitkulturen nach

neuesten Beobachtungen in Rheinhessen

(mit Lichtbildern).

Mit 2 Abbildungen im Text und Tafel IV.

Wenn die Ankündigung meines Vortrages im Programm lautet :

„ Die Zeitfolge der rheinischen Steinzeitkulturen nach

neuesten Beobachtungen in Rheinhessen" , so muss ich diesen

Titel, damit kein Missverständnis aufkomme, nach zwei Seiten hin ein-

schränken : einerseits will ich nämlich nicht über paläolithische

Kulturen sprechen ; es sind also nur jüngere Steinzeitkulturen

darunter zu verstehen und andererseits will ich von diesen auch nur

eine einzige , die der Band keramik behandeln.

Bekanntlich wird die jüngere Steinzeit Südwestdeutschlands nach

ihrer Keramik nicht allein , sondern auch nach ihren sonstigen Erzeug-

nissen bis jetzt in vier Kulturperioden zerlegt, die gewöhnlich mit dem

Namen der entsprechenden keramischen Stufe bezeichnet zu werden

pflegen. Es sind dies : 1. Die Pfahlbau- oder Michelsberger

Keramik ; 2. die Bandkeramik. Über sie, die, wie Sie gleich hören

werden, wieder in vier Unterabteilungen zerfällt, will ich allein sprechen.

3. Die Schnurkeramik und 4. die Zonenkeramik.

Eine sichere, über jeden Zweifel erhabene zeitliche Folge dieser

vier Kulturperioden steht bis jetzt noch nicht fest, da man in Ermangelung

von schichtenweiser Lagerung oder Überschneidungen verschiedener

dieser Wohnanlagen oder Gräber, die allein eine sichere Chronologie

verbürgen können, nur auf mehr oder weniger begründete Vermutungen

hinsichtlich der Gefässformen und des Ornamentstiles angewiesen ist.

Dagegen ist die zeitliche Reihenfolge der vier Unter-

abteilungen , in welche die Kulturperiode der Bandkeramik

zerfällt , jetzt unbedingt gesichert und wohl begründet.

Es sind dies, nach der entsprechenden keramischen Stufe genannt :

1. Die Hinkelsteinkeramik , 2. die Rössener , 3. die Gross-

gartacher und 4. die Spiral - Mäanderkeramik.

Nachdem es mir gelungen war, die Bandkeramik in diese vier

Unterabteilungen zu zerlegen, da hatte ich mir zugleich das Ziel gesetzt,

auch ihre zeitliche Reihenfolge festzustellen und da dieses Ziel nun

Mannus, Bd. IV. 4
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erreicht ist, darf ich Ihnen jetzt wohl über diese neuen Beobachtungen

und Untersuchungen berichten und darauf allein bezieht sich der

Titel meines Vortrages.

Bevor ich jedoch dazu übergehe , Ihnen diese Verhältnisse zu

schildern, möchte ich mir gestatten, Ihnen einiges über die Geschichte

der neolithischen Forschung der letzten 25 Jahre mitzuteilen .

Als KLOPFLEISCH s. Z. die Unterscheidung vornahm zwischen

Schnurkeramik und Bandkeramik, also einer Keramik, bei welcher die

Verzierung durch Eindrücken von geflochtenen Schnüren in den noch

feuchten Ton erzielt wurde und einer Keramik, bei welcher dieselbe

aus bandartigen, um das Gefäss laufenden eingeritzten und eingestochenen

Ornamenten besteht , da war damit der erste Schritt zu einer Ein-

teilung der neolithischen Keramik erfolgt, die jetzt schon, wie Sie bereits

wissen, unter Hinzurechnung der vier Unterabteilungen der Bandkeramik,

in zusammen sieben verschiedene , zeitlich streng von einander getrennte

Stufen zerfällt ¹ ) , abgesehen von einzelnen lokalen Stufen , von welchen

noch nicht feststeht, ob sie eine eigene Zeit repräsentieren oder mit

einer der übrigen keramischen Stufen zeitlich zusammenfallen .

Als dann aber KLOPFLEISCH weiter unterschied zwischen Bogen-

band- und Winkelbandkeramik, da brachte er unbewusst, während er vorher

Ordnung angestrebt hatte, gewissermassen wieder Unordnung in das

System hinein und daran krankt es heute noch. Während er nämlich

unter Bogenbandkeramik unsere heutige Spiral -Mäanderkeramik verstand

und dieser die Winkelbandkeramik gegenüber stellte , da riss er Zusammen-

gehöriges ja wieder auseinander, denn mit Spiral -Mäandermotiven kommen

sehr häufig zugleich Winkelbänder vor, die sich durch ihre Ausführung ,

den Ton und die Form der Gefässe als der Spiral-Mäanderkeramik

angehörig bestimmt kennzeichnen. Manchmal erscheinen sie sogar zu-

sammen auf demselben Gefässe 2) .

¹) Dass zwei direkt auf einander folgende keramische Stufen eine gewisse Zeit

lang unter besonders günstigen Umständen in der Übergangszeit sich berührt haben

und neben einander hergelaufen sein können, erscheint nicht ausgeschlossen , kann

aber der Tatsache, dass es sich im Ganzen genommen um zwei zeitlich von einander

getrennte Kulturperioden handelt, keinen Abbruch tun.

2) So ist auch das Gefäss der Sammlung JIRA in Podbaba (SCHLIZ : „ Die

Systeme der Stichverzierung und des Linienornaments", Prähist. Zeitschr. , 2./3. H.

1910, Seite 134, Abb. C, besser abgebildet von JIRA selbst im Mannus III , Tfl. XXX)

kein ,,Hinkelstein"gefäss, wie SCHLIZ es nennt, sondern ein echtes und rechtes

Spiral-Mäandergefäss , wie ich mich neulich selbst an dem Original überzeugt habe.

Das erkennt man aber auch schon an der Abbildung. So vor allem an der Form

des sich nach dem Halse zu einschnürenden Gefässes. Ferner sind die ,,Winkel-

bänder in Stichbandtechnik" ebensogut Spiral-Mäandermotive wie die aus Linien be-

stehenden Winkelbänder, denn alle Ornamente der Spiral-Mäanderkeramik können

geradesogut in Stich- wie in Linienverzierung ausgeführt sein. So trägt unter vielen
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An dieser Stelle möchte ich nochmals dem verbreiteten Irrtum

entgegentreten, als wenn die Spiral-Mäanderkeramik ihren Namen daher

hätte, weil ihre Ornamente nur aus Spiralen und Mäandern beständen.

Das ist natürlich keineswegs der Fall, denn es kommen ja ausser

Winkelbändern, wie bereits angedeutet, auch Wellenlinien , Arkadenbögen,

Zickzackverzierungen, schraffierte Dreiecke und andere Ornamente vor.

Die Spirale und der Mäander treten dagegen in dieser Periode zum

erstenmale in der Keramik auf ein bedeutsames Moment- und

nur aus diesem Grunde wurde die keramische Stufe so genannt.

Im Gegensatz zu dem Auseinanderreissen von Zusammengehörigem

brachte KLOPFLEISCH alsdann wieder zeitlich streng Getrenntes in

unrichtiger Weise zusammen, indem er die Winkelbänder der Hinkel-

steinkeramik mit denen der Spiral-Mäanderkeramik zusammenwarf.

Also, um es nochmals zu wiederholen : Nicht nur Zusammen-

gehöriges riss er auseinander, sondern er brachte auch zeitlich Ge-

trenntes in unrichtiger Weise zusammen.

Dazu kam noch der Umstand, dass in Thüringen, Sachsen , Böhmen

und Mähren die dort vorkommende Hinkelsteinkeramik öfter in Wohn-

gruben mit der Spiral-Mäanderkeramik vermischt gefunden wird.

Eine chronologische Scheidung zu treffen, war ihm unter diesen

Umständen ohnehin unmöglich und so kam dann allmählich die Ansicht

auf : die Bandkeramik ist etwas zeitlich absolut Gleichartiges, das unter

keinen Umständen in einzelne Unterabteilungen oder Gruppen zerlegt

werden kann.

stichbandverzierten spiralkeramischen Scherben unserer Sammlung eine solche ein aus

Stichpunkten bestehendes Wellenlinienornament (abgeb. Wormser Festschrift, Tfl. IX,

Nr. 32) . So kann auch jeder neue Tag uns eine Scherbe mit aus Stichpunkten

bestehenden Spiralen und Mäandern bringen, habe ich doch neulich bei PALLIARDI

ein aus einer spiralkeramischen Grube stammendes Knochenstück gesehen, auf dem

solche punktierten Spiralen dargestellt sind*) . Es sind deshalb auch die Bezeichnungen :

Linearkeramik, Linienband und Linienornament an Stelle von Spiral-

Mäanderkeramik als völlig unzutreffend künftig zu vermeiden. Auch die

Zwickelverzierung an dem Gefäss von Podbaba, die genau der auf den beiden daneben

abgebildeten Gefässen entspricht, beweist uns, dass wir ein Gefäss der Spiral-

Mäanderkeramik vor uns haben. Es ist deshalb die auf mich gemünzte Bemerkung

SCHLIZ': Man brauche hier die Gleichzeitigkeit der „ älteren Winkelbandkeramik"

und der „,späten Spiralmäanderkeramik" nicht erst in Gräbern aufzusuchen — eine

selbstverständliche Forderung, die ich gestellt — , völlig gegenstandslos und neben das

Ziel treffend. Was nun diese ältere Winkelbandkeramik anbetrifft (er meint hier

die sogenannte Hinkelsteinkeramik der thüringischen, sächsischen , böhmischen und

mährischen Gebiete) , so habe ich nie behauptet, dass diese mit der rheinischen

gleichzeitig sei. Dort, wo die Rössener- und Grossgartacher Keramik grösstenteils

fehlen, kann sie zeitlich recht gut näher an die Spiral - Mäanderkeramik heranrücken.

*) Demnächst werde ich die Abbildung eines Gefässes von Dingelstedt bringen ,

bei dem die Spiralverzierung in Furchenstich ausgeführt worden ist. G. K.

4*
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Diese Ansicht wurde dann förmlich zum Axiom erhoben und es

war schwer dagegen anzukämpfen. Und doch musste das geschehen,

denn die Tatsachen redeten eine zu kläre und bestimmte Sprache da-

gegen.

So war die erste Bresche, die in die Ansicht von der Unteilbar-

keit der Bandkeramik gelegt wurde, die Entdeckung des grossen Gräber-

feldes auf der Rheingewann von Worms im Jahre 1895. Schon 30 Jahre

früher waren die Grabaltertümer vom Hinkelstein in der Nähe von

Worms, die das Museum in Mainz birgt, bekannt geworden, allein da

die Steinzeitforschung damals gewissermassen noch in den Windeln lag

und ausser diesen wenigen Fundstücken nichts Steinzeitliches in Südwest-

deutschland bekannt geworden war, so blieben sie auch ziemlich unbe-

achtet. Es konnte jedoch dieses neolithische Gräberfeld unmöglich

das einzige in der Gegend sein und obwohl LINDENSCHMIT der

Meinung war, alles Steinzeitliche müsse durch die Kulturarbeiten längst

zerstört sein, gab ich trotzdem die Hoffnung nicht auf, eines Tages ein

weiteres derartiges Gräberfeld zu entdecken. Das gelang dann auch

und es schlossen sich daran alsbald die Gräberfelder von Rheindürk-

heim und Alzey, sowie die Nachuntersuchung des Hinkelsteingrabfeldes,

so dass über 150 Gräber die Ansicht, dass wir hier eine eigene kera-

mische Stufe oder vielmehr eine eigene Kulturperiode, mithin eine

Unterabteilung der Bandkeramik vor uns hätten, bestätigen

konnten. Ihr legte ich dann nach dem ersten derartigen Fund den

Namen Hinkelsteinperiode bei.

Während anfänglich Funde aus Wohngruben fehlten , gelang es

dann später auch noch mehrere grosse Wohnplätze aufzufinden, in

welchen die Hinkelsteinkeramik gerade so rein und ausschliesslich auf-

tritt, wie in den Gräberfeldern auch. Ferner waren die übrigen Fund-

stücke beiderseits ebenso gleichartig. Dann konnte auch hier zum erstenmal

festgestellt werden, dass von einer eigenen „ Sepulkralkeramik “ , von der

immer noch hier und da phantasiert wird, keine Rede sein kann. So

wie es sich damit in der Hinkelsteinperiode verhält, gilt das auch für

die übrigen Perioden der Bandkeramik und wohl auch für die ganze

neolithische Zeit.

Zu gleicher Zeit mit diesen Hinkelsteinfunden gelang es mir dann

auch Wohnplätze mit ausschliesslich Spiral - Mäanderkeramik zu

entdecken, die sich von den ersteren nach jeder Richtung hin unter-

scheiden. Dazu gesellte sich alsbald auch die Auffindung zweier Gräber-

felder, des Grabfeldes von Flomborn und des von Wachenheim , sowie

mehrerer Einzelgräber, so dass auch hier die völlige Gleichartigkeit von

Gräbern und Wohnplätzen erwiesen war. Dadurch war also eine

zweite Unterabteilung der Bandkeramik festgestellt.

想
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Nun vermögen wir ferner innerhalb der Spiral - Mäander-

keramik , wie aus den Gräber- und Wohnstättenfunden hervorgeht,

zwei verschiedene Phasen , wohl eine ältere und eine jüngere,

zu konstatieren , worauf ich schon früher aufmerksam gemacht habe.

Bei der ersteren herrscht noch das bombenförmige Gefäss vor, die Orna-

mente sind einfacher Art und die Randverzierung tritt noch nicht auf

(s. S. 65, Abb. 1 rechts) . Dieser Phase gehören sämtliche Gefässe des

Flomborner Gräberfeldes an und viele Gefässe und Scherben der Wohn-

plätze '). Bei der zweiten Phase erscheinen hauptsächlich Gefässe mit am

Halse eingezogener Form (s . S. 65 , Abb. 2) , wie das von Podbaba, während

das bombenförmige Gefäss seltener wird . Als neues Ornament tritt die

Randverzierung auf, eine in der Nähe des Randes um das Gefäss

laufende Verzierung, wie sie bei den Hinkelsteingefässen sich regel-

mässig findet (s . Abb. 1 links und Abb. 2) . Mit diesen haben sie auch das

häufigere Auftreten der Zickzackmuster gemein, während Spirale und

Mäander mehr zurücktreten ; gerade umgekehrt wie bei den Gefässen

des Flomborner Gräberfeldes. Oft erscheinen Spiralen und Winkelbänder

zusammen auf einem Gefässe. Auch Rollstempelverzierungen kommen

hier besonders häufig vor. Ferner erscheinen plastische Verzierungen,

wie Leisten und Bögen ; dann sind die Spiralen häufig mit Schraffierungen,

eingestochenen Punkten und Gitterwerk erfüllt. Das alles erkennt man gut

an den 33 Gefässen des geschlossenen Fundes von Plaidt, deren Photo-

graphien ich Direktor Dr. LEHNER in Bonn verdanke. Vor allem

aber herrscht hier in dieser Phase die Stichpunktverzierung vor , während sie

auf dem Flomborner Gräberfeld so gut wie unbekannt ist, denn nur ein

einziger Scherben (Wormser Festschr. Taf. IX, Nr. 4) gibt Kunde von ihr.

Sehr häufig erscheint der prismatische Stich, eine Verzierung, die

durch einen in Prisma-Form zugeschnittenen Model erzeugt wurde. Ein

sehr schönes Gefäss mit dieser Verzierungsart, das zugleich mit fein

schraffierten Spiralen belegt ist, die weisse Inkrustation zeigen, führt

uns Abb. 2 aus einer Wohngrube bei Monsheim vor . Es ist eines

der schönsten Gefässe dieser Gattung und gleicht beinahe vollständig

dem schönsten Gefäss des Kretzer Fundes, nur dass es viel feiner aus-

geführte Ornamente trägt und viel grösser ist als jenes. Es wurde aus

Scherben zusammengesetzt und ergänzt im Röm. - German. -Zentral-

¹) Um den Tiefstand und die Minderwertigkeit der Wormser neolithischen

Kultur (Natürlich !) zu kennzeichnen, lässt SCHLIZ die rheinhessische Spiral-

Mäanderkeramik ,,wilde Orgien auf der Gefässwand feiern " ( !) Die Ornamente

würden zum ,,regellosen Schnörkelwerk". Sie seien als ,,wildes Schnörkelwerk Zeichen

einer degenerierten Spätkultur". Es genügt, diese Epitheta hier anzuführen . Wir

möchten hingegen die Flomborner Kultur eher als eine frühe betrachten, wie wir

weiter sehen werden.
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Museum in Mainz ¹) . Gefässe dieser Phase kommen hauptsächlich in

Belgien vor, aber auch im Rheinland erscheinen sie in schönen Exem-

plaren , wie in dem bereits erwähnten Funde von Kretz, der sich im

Prähistorischen Museum in Cöln befindet und in dem ebenfalls schon

erwähnten von LEHNER neuerdings gemachten Fund in Plaidt, der

noch veröffentlicht werden soll 2 ) . Es dürfte sich empfehlen, diese ganze

Gefässgattung entweder Kretzer oder Plaidter Typus zu nennen.

Es sind ausser dem Gefäss von Monsheim noch zahlreiche Scherben

zu erwähnen, die alle auf den Wohnplätzen der Wormser Gegend gefun-

den wurden, vermischt mit Scherben der andern Phase. Es scheint, dass

zu einer gewissen Zeit der Spiral-Mäanderkultur sich beide keramische

Stufen vermischt haben. Da die jüngere Gefässgattung nun auch in

der Wetterau und der Frankfurter Gegend vorwiegend auftritt, wie wir

aus der Publikation von WOLFF (Prähist. Zeitschr. , Bd. III , Heft 1/2)

ersehen können, so darf man vielleicht dem Gedanken Raum geben ,

dass der dort vorkommende Leichenbrand gerade mit dieser keramischen

Phase einhergeht, besonders weil sämtliche Skelettgräber der Wormser

Gegend nur Gefässe der ersten Phase aufweisen.

Weitere Funde aus der Wetterau sind das prächtige Gefäss von

Fauerbach (ANTHES : Prähistor . Zeitschr., Bd. II , H. 1 , S. 52) , das

mit Wellenlinien und zwischen ihnen eingebetteten schraffierten Dreiecken

verziert ist, und das mit ihm gefundene andere Gefäss und die Scherben

(a. a. O. , S. 55) ; ferner das von Ilbenstadt. Aus der Maingegend sind

weiter bekannt die Funde von Eichelsbach , Heidingsfeld und Wenigumstadt.

Bei der Anwendung der Stichverzierung in dieser Gefässgattung

braucht man nicht gleich an einen Einfluss der Grossgartacher Keramik

zu denken , denn warum sollten die Verfertiger der Spiral -Mäander-

keramik nur eingeritzte Verzierungen gekannt haben und nicht

selbständig auf die so naheliegende Verzierungsart des Punktstiches

mittels des zum Einziehen der Linien gebrauchten Instrumentes verfallen

sein, zeigen doch die Gefässe der ersten Phase, wie die von Flomborn,

wenn auch selten, schon einzelne eingestochene Punktverzierungen

(s. Wormser Festschr. ) . Ferner sind noch nicht ein einziges Mal die

in der Grossgartacher Keramik so beliebten Ornamente des Doppel-

stiches, der Einkerbung des Gefässrandes und der Henkelansätze sowie

der Innenverzierung des Gefässrandes zum Vorschein gekommen , die

¹) Soeben (18./II .) unmittelbar vor der Drucklegung wurde mir noch eine

Scherbe mit dem ganz gleichen Motiv aus einer Wohngrube der Wormser Rhein-

gewann überbracht.

2) Unter seinen Gefässen sollen sich auch, wie ich einer Mitteilung LEHNERS

entnehme , zwei befinden , die dasselbe Spiralmotiv aufweisen , wie das Mons-

heimer Gefäss .
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doch auch zur Nachahmung hätten reizen können . Und dann, warum

soll diese Beeinflussung gerade in der späteren Phase erst erfolgt sein

und nicht in der der Grossgartacher Periode doch zeitlich näher gelegenen

ersten Phase, angenommen, dass diese unsere Aufeinanderfolge der

beiden Phasen richtig ist, was sehr wahrscheinlich erscheint.

Schon 15 Jahre vor der Entdeckung der spiralkeramischen Gräber-

felder und Wohnplätze hatte ich bei Albsheim in der Pfalz im Jahre

1881 schöne mit weissen Inkrustationen verzierte Scherben gefunden,

die mir den Hinkelsteingefässen des Mainzer Museums und noch mehr

den dort befindlichen Gefässen von Nierstein verwandt zu sein schienen.

Später erst geschah dann die Aufdeckung des Grabfeldes von Rössen ,

dessen erste Gräber mit Beigaben ich im Jahre 1886 zu sehen Ge-

legenheit hatte. Hierauf hat dann GÖTZE als Erster die Rössener

Keramik behandelt. Im Jahre 1901 fand ich bei Gelegenheit der Nach-

untersuchung des Hinkelsteingräberfeldes in dessen unmittelbarer Nähe

einen Wohnplatz mit Rössener Keramik. Da dieser nun, wie aus der

Untersuchung hervorging (s . Westd. Zeitschr. 1903) , mit dem Gräber-

felde gar nichts zu tun haben kann, und da ferner auch an anderer

Stelle der Gemarkung von Monsheim noch ein Wohnplatz mit aus-

schliesslich Rössener Keramik zutage trat, so war der Schluss gerecht-

fertigt, dass auch die Rössener Keramik eine besondere Kulturstufe

repräsentieren müsse und wir in ihr somit eine dritte Unter-

abteilung der Bandkeramik zu erkennen hätten. Wenn auch

in der Wormser Gegend bisher nur ein derartiges Grab vorgekommen

ist, so liegen doch aus anderen Gegenden Gräberfunde vor, die unsere

Behauptung bestätigen.

Im Winter 1907/08 hatte ich dann die Freude, in der Gemarkung

von Monsheim auch einen Wohnplatz mit ausschliesslich Grossgartacher

Keramik zu entdecken seither wurden in derselben Gemarkung noch

zwei und an anderen Orten, wie Kettenheim, Esselborn u. a. je einer

gefunden und damit den Beweis zu erbringen, dass auch sie wie

die anderen drei keramischen Stufen eine eigene Kulturperiode repräsen-

tieren müsse, dass sie dagegen nicht, wie anfangs angenommen, nur

ein dem oberen Neckar eigener Gefässstil sei , der neben den übrigen

drei bandkeramischen Stufen hergelaufen und mit ihnen gleichzeitig ist ') .

-

¹) SCHLIZ hält natürlich trotz alledem immer noch an seiner Ansicht fest, in

der Gegend von Heilbronn habe sich die Grossgartacher Keramik aus der Schnur-

keramik (1) entwickelt und von da als Ursprungszentrum erst weiter verbreitet, alle

anderen Gegenden seien „ Aussengebiete", in erster Linie die Gegend von Worms.

(Natürlich !) Dann sagt er : „ Charakteristisch für diese Niederlasssung (bei Worms)

sind jedoch die ungewöhnlich starken Entlehnungen von Formen , Technik und Orna-

ment aus verwandten Kulturkreisen ". Natürlich alles Plagiat ! Wie konnte man

das von dieser Gesellschaft auch anders erwarten !
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Mit dieser Entdeckung war dann auch der Beweis erbracht von

einer vierten Unterabteilung der Bandkeramik , als welche

wir die Grossgartacher Keramik zu betrachten haben.

Ich habe davon im Herbst 1909 auf der Hauptversammlung der

deutschen Geschichts- und Altertumsvereine in Worms Mitteilung ge-

macht und beim Drucke meines Vortrages noch weitere Einzelheiten

bezüglich der Keramik hinzugefügt , die allerdings in wesentlichen

Punkten mit den Beobachtungen von SCHLIZ nicht übereinstimmten .

Ich hatte dabei die Bemerkung einfliessen lassen, dass durch die Ent-

deckung dieses Wohnplatzes die Grossgartacher Keramik erst in das

richtige Licht gesetzt worden sei ¹).

¹) Diese Bemerkung, obwohl sie sachlich vollkommen begründet ist, wie wir ge-

sehen haben und weiter sehen werden, hat nun SCHLIZ bedauerlicherweise veranlasst,

in den alten Fehler seiner persönlichen Angriffe zurückzuverfallen , geradeso wie er vor

zehn Jahren eine anfänglich ganz sachliche Auseinandersetzung durch persönliche Be-

merkungen zu einer höchst unerquicklichen Polemik ausarten liess. Er spricht a. a . O.

S. 106 Anmerk. „von Wormser Jurisdiktion , der die ganze ,sogenannte ' (dass ich

diese Bezeichnung nur in gutem Sinne angewendet, geht aus der ganzen Abhand-

lung hervor) Grossgartacher Kultur unterliege" und macht dabei noch andere aus-

fallende Bemerkungen. Rufen wir uns nun, um unsere Kritik zu verstehen und

beurteilen zu können, ob der Ausdruck : „Ins richtige Licht gesetzt" etwa als zu hart

empfunden werden könnte, ins Gedächtnis zurück, wie SCHLIZ sich das Leben in

dem neolithischen Grossgartach denkt, das er jetzt „mehr als Stadt" denn als „ Dorf“

angesehen wissen will, spricht er doch schon von einem „vornehmen Viertel" in

demselben: (Im Gegensatz hierzu nennt er den Wohnplatz mit Grossgartacher

Keramik bei Worms, den ich ausdrücklich als „gross “ bezeichnet habe, von dem

schon über 30 Wohngruben ausgegraben seien, und der sich noch weit auszudehnen

scheine, bezeichnenderweise nur eine Hüttengruppe“ .)

In den bekannten „Viereckshäusern" von welchen wir weiter unten noch

näheres hören werden wohnend, pflegten die Grossgartacher hauptsächlich zwei

keramische Stilarten zu bevorzugen, in denen sie ihr sämtliches Geschirr anfertigten :

den „ primitiven Stil" der Spiralmäander-Keramik und den „ die höchste Stufe der

heimischen Kunstübung" darstellenden Grossgartacher Stil . Gefässe der ersteren

Art verfertigten sie natürlich nur als „gewöhnliches Küchen- und Gebrauchsgeschirr"

sog. „Bauernkeramik“ . Diese kamen selbstverständlich nur in dem „Gesindehaus“,

in der „ Knechte“- und Mägde-„Kammer" (letztere Kammer wird zwar nicht erwähnt,

sie dürfte aber, hoffentlich örtlich getrennt von ersterer, auf der anderen Seite des

„Viereckshauses" wohl noch entdeckt werden) zur Verwendung, während die „ Herr-

schaftswohnung“ „ mit erhöhtem Schlafraum " nur die Grossgartacher Gefässe als

„Tafel- und Prunkgeschirr" kannte und bei Begräbnissen „ als ehrende Grabbeigaben "

verwendet hat, denn „für die bäuerische ( !) Linearbehandlung hatte das künstlerisch

gebildete Auge (des Grossgartachers) wenig Sinn".

Hingegen scheint das „ Rössener Geschirr" sich keiner besonderen Beliebtheit

erfreut zu haben, weil es nur hin und wieder als ,,Fremdling" durch den Handel

dahin kam .

Die Hinkelsteingefässe dagegen aus altererbtem Besitz" wurden gemüts- und

pietätsvoll von den Grossgartachern hoch oben „ an den Dachsparren" des Vierecks-
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Schon vor der Entdeckung des Grossgartacher Wohnplatzes war

der Wunsch begreiflich gewesen, nun auch nach dieser Feststellung der

drei bezw. vier Unterabteilungen der Bandkeramik, deren chronologische

Reihenfolge festzulegen . In Ermangelung irgend welcher stratigraphischen

Beobachtungen bei Gräbern und Wohngruben, die allein eine sichere

Gewähr hierfür zu bieten vermögen, war man nur auf die Vergleichung

der Gefässformen und des Ornamentstiles angewiesen. Dementsprechend

hatte ich irrtümlich geglaubt, von den drei zuerst entdeckten Unter-

abteilungen die Hinkelsteinkeramik als die älteste ansehen, auf sie die

Spiral-Mäanderkeramik und dann erst die Rössener Keramik folgen

lassen zu müssen. Aber schon wenige Wochen nach Erscheinen der

Festschrift war ich in der Lage, mich selbst dementieren zu können.

Ich hatte nämlich im westlichen Teil der Gemarkung von Monsheim ,

in den Kapelläckern, einen Wohnplatz mit vielen Rössener Koch- und

Wohngruben , sowie mit einem die ganze Anlage nach Westen ab-

schliessenden Sohlgraben gefunden. Jenseits dieses Grabens fand sich

hauses aufgehängt neben dem „Futterraum" und dem ,,Ausguck auf den Gutshof"

und über die „ Hausgärten“ hinweg . Solcher Gutshöfe gab es natürlich eine erkleck-

liche Anzahl und es sind unter ihnen scharf zu unterscheiden die „ kleinbäuerlichen

Anwesen" von den „,grossen und reichen Gehöften". Sehen wir nun, aus welchen Ge-

bäuden sich solch ein reicher Gutshof zusammensetzt. In erster Linie natürlich aus dem

schon erwähnten „ Herrschaftshaus in speziell Grossgartacher Bauweise" mit all den

schon angeführten Innenräumen , zu denen noch ,,Schlafkammer",,,Schlaf- und Wohn-

gelass“, „ Küche", „Speiseplatz",,,Sitzbank", sowie Schlaf- und Herdbank" hinzu-

kommen, dann aus „,ansehnlichen Ackerwirtschafts- und Ökonomiegebäuden“, aus

,,Stallgebäuden“, worunter eines zur Aufnahme von Kleinvieh", ein anderes von

,,Milchvieh" (!) bestimmt war, aus „Vorrats- und Gesindehaus" ,,einem regel-

mässigen Bestandteile eines Grossgartacher Gehöftes" aus Holzstall" und aus

,,Stadel oder Feldscheunen". Häufig finden sich daneben auch noch ein „,Viehhof mit tief

von Jauche (!) durchtränktem Boden“ und „ Viehhürden" der verschiedensten Grösse.

-
"

Von all diesen interessanten Gebäulichkeiten , zu denen in neuester Zeit

(Prähist. Zeitschr. III . Bd. S. 245) noch ein ,,Versammlungshaus", ein ,,Gebäude

zur Aufnahme der halbwüchsigen (! ) Kinder" (also eine Art Kinderasyl oder Klein-

kinderschule) und ein ,,Knaben- und Jünglingshaus" (wo bleiben Mädchen- und Jung-

frauenzwinger und andere noch intimere Gemächer ?) hinzukamen , die natürlich nur

durch die genaueste und peinlichste Ausgrabungstechnik nachgewiesen werden

konnten , wie diese Technik in der Tat gehandhabt wurde, werden wir weiter

unten ja noch erfahren habe ich nicht die geringste Spur gefunden , sondern

überall nur simple, ganz unregelmässig geformte Wohngruben konstatieren können ,

jedenfalls dem Tiefstand und der Rückständigkeit der Wormser neolithischen Kultur

entsprechend.

-

Wenn also durch unsere Entdeckung eines eigenen Grossgartacher Wohn-

platzes bei Worms und die dadurch bedingte Aufstellung einer besonderen Kultur-

periode diese ganze SCHLIZsche - Ansicht hinfällig geworden ist , dann wird man wohl

auch zugestehen müssen, dass der Ausdruck : ,,ins richtige Licht gesetzt" mindestens

am richtigen Platze gewesen ist.
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dann ein Wohnplatz mit Spiral-Mäanderkeramik, dessen Wohngruben

sich ostwärts über den Sohlgraben und den angrenzenden Teil des

Rössener Wohnplatzes ausdehnten. Gleichzeitig fand ich auch eine

Anzahl unregelmässig über das Gelände verteilter, schmaler und tiefer

Spitzgräben von 2-3 m Länge, die ich für Wildfallen hielt. In der

Tat hat auch WOLFF später in einem solchen Spitzgraben das Skelett

eines Rehes gefunden.

Nun fand ich bei genauer Untersuchung aller dieser Anlagen,

dass beide keramische Arten sich vielfach mit einander schnitten und

die einen die anderen überlagerten . So sind an dieser Stelle gerade

ein Dutzend solcher Überschneidungen zum Vorschein gekommen mit

dem Ergebnis, dass regelmässig die Rössener Anlagen zu unterst und

die spiralkeramischen darüber gelagert waren. Nicht ein einziges

Mal ist das umgekehrte Verhältnis beobachtet worden.

Später entdeckte ich dann im östlichen Teile der Gemarkung von

Monsheim an der Grenze der Gewannen Landwehr und Fuchsrech einen

grossen Wohnplatz mit Spiral-Mäanderkeramik. In der Annahme nun,

es könnten sich hier ähnliche Verhältnisse herausstellen wie bei dem

westlich gelegenen Wohnplatze, untersuchte ich seine Grenzen und

entdeckte auch sofort einen grossen Wohnplatz mit ausschliesslich

Grossgartacher Keramik. Zwischen beiden war dann noch ein solcher

der Hinkelsteinkeramik eingelagert . An den Berührungspunkten dieser

drei Anlagen fand ich dann ebenfalls eine grosse Anzahl Überschnei-

dungen und zwar viermal solche zwischen Spiral-Mäander- und Gross-

gartacher Keramik, zweimal zwischen Spiral-Mäander- und Hinkelstein-

keramik und fünfzehnmal solche zwischen Grossgartacher- und Hinkel-

steinkeramik ¹ ) ; zweimal kam ausserdem die Lagerung vor : Spiral-

Mäander-, Grossgartacher-, Hinkelsteinkeramik, wobei, wie auch bei

den früheren Überschneidungen , die erstgenannte Kultur stets oben

und die anderen darunter liegend gedacht werden müssen. Auch

hier fand nicht ein einziges Mal eine Lagerung in umge-

kehrter Reihenfolge statt.

Auf einem neuentdeckten Wohnplatz zwischen Kettenheim und

Esselborn, dicht bei letzterem Orte, fand ich dann noch, wie ich auch

vermutete, Überschneidungen zwischen Grossgartacher- und Rössener

Keramik, sechs an der Zahl, und eine zwischen Rössener- und Hinkel-

steinkeramik, so dass demnach alle sechs Kombinationen von

¹) Im November 1911 fand ich auf dem nordwestlichen Teil der Gemarkung

von Monsheim in der Gewann Langenkauzbaum, wo der Wohnplatz der in der Nähe

am Hinkelstein Bestatteten gelegen ist, noch eine weitere, die sechzehnte Über-

schneidung zwischen Grossgartacher- und Hinkelsteinkeramik.
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Überschneidungen der vier bandkeramischen Kulturen

hiermit nachgewiesen sind .

Häufig zeigte sich zwischen zwei solchen mehr oder weniger dunkel-

gefärbten Kulturen eine 10-15 cm dicke Schichte hellgelben Lösses,

die beide scharf von einander scheidet. Diese Erscheinung kommt

dadurch zustande, dass die Leute der jüngeren Kultur, als sie ihre

Wohngrube anlegten und zufällig den Rest einer älteren Hütte an-

schnitten, diese schwarze Stelle im hellgelben Boden der neuen Woh-

nung dadurch verdeckten, dass sie frisch ausgegrabenen Löss darüber

ausbreiteten.

Bei allen diesen Untersuchungen waren des öfteren die benach-

barten Forscher SCHUMACHER, DRAGENDORFF, ANTHES, WOLFF,

WELCKER, MEHLIS, SPRATER u. a. zugegen.

Bevor ich auf die zeitliche Reihenfolge dieser vier Unterabteilungen

näher eingehe, möchte ich noch Einiges hinzufügen über die Anordnung

der Wohngruben auf den verschiedenen Wohnplätzen und die Wohn-

gruben selbst ich vermeide dabei absichtlich die Bezeichnung „ Dorf"

oder gar „Stadt".

—

Auf jedem Wohnplatze fand ich nicht nur verschiedene bandkera-

mische Anlagen nebeneinander gelagert, sondern auch solche aus

anderen neolithischen Kulturperioden, ja auch häufig solche der Früh-

Hallstatt- und Spät- Latènezeit, sowie Gräber dieser Perioden. Hier

interessieren uns jedoch nur die neolithischen Anlagen . So kamen

neben den zwei Wohnplätzen auf den Kapelläckern auch noch Wohn-

gruben der Hinkelstein- und solche der Pfahlbaukeramik vor, jedoch

ohne Überschneidungen. Am Fuchsrech fanden wir ausserdem eine

Wohngrube mit Zonenkeramik und bei Kettenheim -Esselborn neben den

früher genannten Perioden auch noch Spiral-Mäanderkeramik. Einmal

fand ich dort in einer Grube alle vier bandkeramische Stufen durch-

einander liegend , jedenfalls eine zufällige spätere Vermischung, die ich

bis jetzt noch auf keinem anderen Wohnplatze angetroffen habe.

Was nun die Form und Anlage der bandkeramischen Wohngruben

anbelangt, so sind sie einander ziemlich ähnlich. Nur die der Spiral-

Mäanderkeramik scheinen sich von den übrigen dadurch etwas zu unter-

scheiden, dass sie eine länglich -ovale, kahnförmige Gestalt besitzen,

während die anderen eine mehr rundliche Form haben mit vielfach

geschlängelten und ausgebuchteten Wandungen. Bei allen ist der

Boden uneben und zeigt meist viele Erhöhungen und Vertiefungen.

Es kommen kleine runde Kochgruben vor und wieder grosse

Wohngruben bis zu 30 und 40 m Länge und erheblicher Breite, die

letzteren namentlich in der Grossgartacher Periode.
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Der Umstand nun, dass häufig sogenannter Hüttenbewurf aus ge-

branntem Lehm mit Abdrücken von Stangen und Flechtwerk gefunden

wird, lässt darauf schliessen, dass die Wohngruben überdacht und wohl

auch mit Schutzwänden versehen waren, obwohl Reste der das Dach

tragenden Pfähle oder Pfosten, sogenannte Pfostenlöcher, im Umkreis

der Gruben nur selten angetroffen werden. Wahrscheinlich reichten

sie meist nicht tief in das Erdreich hinein, das sich übrigens auch im

Laufe der Jahrtausende stark abgebaut haben kann. Der Pflug hat

dann die Spuren solcher Pfosten längst zerstört .

Während nun überall, wo bis jetzt solche bandkeramische Wohngruben

aufgedeckt wurden, stets eine vollständig unregelmässige Form zutage

trat mit vielfach geschlängelten und ausgebuchteten Wandungen , bei

denen nicht eine gerade Linie, nicht ein rechter Winkel zu erkennen

war, veröffentlicht SCHLIZ schon seit Jahren vollkommen rechteckige

Wohngruben, bei welchen auch im Innern alle Erhöhungen und Ver-

tiefungen, mit alleiniger Ausnahme von rundgeformten Kochgruben, den

rechten Winkel aufweisen. Alles gerade ; nicht eine geschweifte Linie !

Er spricht dabei von dem „ speziell viereckigen Grundriss des Gross-

gartacher Hauses" , das er , wie wir wissen , geradezu „ Viereckshaus "

nennt. Diese viereckigen Grundrisse sollen , wie er behauptet, charak-

teristisch für die Umgebung von Heilbronn sein, obwohl in den benach-

barten Teilen von Württemberg, wie bei Ludwigsburg und Hof Mauer

ebenso unregelmässig gestaltete Wohngruben gefunden wurden , wie

auch sonst überall . Auch spricht er nur von Grossgartacher und Rössener

Häusern, von denen er letztere als „Einwohnungshäuser" bezeichnet

im Gegensatz zu den Grossgartacher Häusern . Dieser Unterschied ist

jedoch ein ganz und gar willkürlicher. Eine spiralkeramische Wohnung,

wie überhaupt die ganze Periode der Spiral-Mäanderkeramk mit ihrer

so scharf umrissenen Kultur perhorresziert er vollständig, weil er näm-

lich die Spiral-Mäanderkeramik für nichts weiter als für das „Küchen-

geschirr" der Grossgartacher Bewohner ansieht. (!)

(Es wurden im Lichtbild eine grosse Anzahl von Grundrissen und

Querschnitten solcher Wohngruben der vier bandkeramischen Perioden

vorgeführt, namentlich zahlreich solche der Grossgartacher Periode.)

Was nun die früher erwähnten Überschneidungen und Über-

lagerungen von Wohnanlagen anbetrifft , so wurden deren im ganzen

43 angetroffen, genau untersucht und viele photographisch aufgenommen ,

so dass sie ein unschätzbares Beweismaterial für die Chronologie der

bandkeramischen Kulturperioden bilden. Ihre Reihenfolge und die An-

ordnung der einzelnen Schichten von oben nach unten betrachtet ist

folgende ; es wurden gefunden :
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Spiral-Mäander

1. 4 mal

Grossgartach

Spiral-Mäander

2. 12 mal

Rössen

Spiral -Mäander

3. 2 mal

Hinkelstein

Grossgartach

4.

Rössen
}

6 mal

Grossgartach

5. 16 mal

Hinkelstein

Rössen

6. 1 mal

Hinkelstein

Spiral-Mäander

7. Grossgartach

Hinkelstein

2 mal

.

Diese Aufeinanderfolge blieb sich konstant gleich und es war

auch nicht ein einziges Mal unter 43 Fällen eine umge-

kehrte Reihenfolge festzustellen . Aus diesem Beweismaterial

ist man nun mit unbedingter Sicherheit den Schluss zu ziehen berech-

tigt, dass für Südwestdeutschland und wohl auch noch darüber hinaus

als jüngste der vier bandkeramischen Unterabteilungen die Periode

der Spiral - Mäanderkeramik zu gelten hat, dann folgen die Gross-

gartacher - ¹) , die Rössener- und als älteste die Hinkelstein-

periode.

¹) SCHLIZ will zwar (Korresp . -Bl . d . Deutschen Anthrop. Gesellsch., Nr. 9/12

1907 , S. 164) festgestellt haben, dass für das obere Neckargebiet das umgekehrte

Verhältnis bestehe zwischen Grossgartach und Rössen als am Rhein, dass also Gross-

gartach älter sei als Rössen, was er auch stilistisch nachgewiesen zu haben vorgibt.

Immer kehrt dabei seine Behauptung wieder : am oberen Neckar beständen eben

eigentümliche, anders geartete Verhältnisse, die man vom Rhein aus nicht beurteilen

könne . Nun, dass diese Verhältnisse allerdings höchst eigentümlicher Natur sind

und dass man sie doch vom Rhein aus sehr gut beurteilen kann, werden wir ja

gleich sehen. Er habe also , behauptet er, über einem Grossgartacher Haus mit

quadratischem Grundriss eine diesem Hause „,adaptierte“ Rössener Wohnung „mit

ebenem Hüttenboden und flacher Feuerstelle" gefunden, ein Moment, das, nebenbei

gesagt, ganz charakteristisch sein soll für das Rössener Haus , was jedoch absolut

nicht zutrifft. Dieses von ihm beobachtete Verhältnis zwischen Grossgartach und

Rössen sei jedoch, behauptet er, bei Leibe ,,keine Überschneidung", denn die komme

,,am oberen Neckar nicht vor", weil dort in der neolithischen Zeit vollkommen

,,stabile Verhältnisse" geherrscht hätten im Gegensatz zu den höchst labilen am

Rhein. (Natürlich ! Aber woher weiss er das alles nur so genau !?) Obgleich er nun die
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Diese Reihenfolge entspricht auch ganz dem Ergebnis, das aus

dem stilistischen Vergleich dieser vier keramischen Stufen bei vorurteils-

loser Würdigung gewonnen wird.

von mir beschriebenen Überschneidungen , wie mir bekannt ist , geflissentlich

schneidet , so kann das von ihm Beschriebene, vorausgesetzt, dass es richtig

ist, trotzdem nichts anderes sein , als eben eine solche Überschneidung , wie

jeder Vorurteilslose sofort erkennen wird, denn er will ja unten charakteristische

Grossgartacher Scherben und darüber ebenso charakteristische Rössener Scherben

gefunden haben. Er bildet jedoch merkwürdigerweise keine einzige dieser Scherben

ab, trotzdem er solch wichtigen Schluss aus ihnen zieht, und als ich ihm erwiderte,

er müsse sich wohl geirrt haben und gewissermassen zu seiner Entschuldigung an-

führte, es wären wohl lauter unverzierte Scherben gewesen und die seien allerdings

manchmal schwer zu bestimmen (s. Protokolle d. Ges. Vereins, Worms 1909, S. 100) ,

da bildete er in seiner Erwiderung (Prähist. Zeitschr ., II . Bd. , 2./3 . Hft. , S. 117) ,

trotzdem er dieselbe Behauptung wiederholt, abermals nicht eine einzige dieser

Scherben ab. Ich liess sie mir nun von ihm selbst in Gegenwart von Direktor

SCHUMACHER im Heilbronner Museum zeigen , um diese die Chronologie auf den

Kopf stellende Behauptung endlich einmal auf ihre Richtigkeit hin prüfen zu

können. Was ergab nun der Augenschein ? SCHUMACHER und ich erklärten

sofort wie aus einem Munde : „ Ja , da ist ja nicht eine einzige Rösse-

ner Scherbe darunter , das ist ja alles reine Grossgartacher

Keramik!" SCHUMACHER machte noch besonders auf ein unter den soge-

nannten Rössener Scherben liegendes Stück aufmerksam, das den charakteristischen

Grossgartacher Bauchknick und dessen ebenso charakteristisches Ornament trägt.

Also nicht eine einzige Rössener Scherbe ! Und da spricht SCHLIZ

(a. a. O. S. 217) in Bezug auf diese Scherben von der „ Dekoration mit den

grosslinigen Formen und der schweren Technik (!) des nördlichen Rössenstils".

Ein anderes Stück es sind überhaupt nur einige ganz kleine Scherben ,,trägt

denselben schweren Charakter der Technik" usw. Worte, nichts als Worte ! Aber,

wie man sieht, nichts dahinter ! Sollte man aber so etwas für möglich halten !?

Der Entdecker des Grossgartacher Gefässstiles kennt seine eigene ,,bodenständige"

Keramik so schlecht ! Und dabei behandelt er in viele Seiten langen Abhandlungen

(a . a. O.) die sämtlichen neolithischen ,,Provinzen“ Deutschlands und der um-

liegenden Länder, beurteilt alles haarscharf und gibt sich den Anschein , über alle

diese schwierigen Dinge die genaueste Kenntnis zu besitzen und alles restlos"

erklären zu können. Wie ist das nur möglich !? Auf eine so schlecht beobachtete

Tatsache und ein so total verkanntes Material hin eine solche Behauptung aufzu-

stellen, die doch, von ihm ausgesprochen, die Forscher stutzig machen und bei

ihnen Zweifel an der Richtigkeit der Chronologie erwecken musste ! Da hat in der

Tat, die Sucht ein Paroli zu bieten , ihm einen bitterbösen Streich gespielt !

Forscher wie KOSSINNA und WILKE liessen sich durch diese fortgesetzte strikte

Behauptung irre führen . So suchte WILKE diese Verlagerung der Schichten durch

ethnologische Parallelen zu erklären und KOSSINNA hat auf die Autorität SCHLIZ'

hin in gutem Glauben dann dieses seltene Vorkommen von umgekehrter Reihen-

folge veröffentlicht (Zeitschr. f. Ethnol. 1908, H. 4, S. 569) , sich dabei aber sehr

vorsichtig ausgedrückt, dass man nämlich auf dieses eine Vorkommnis hin, bevor

weitere Beobachtungen gemacht wären, keine zu weitgehenden Schlüsse ziehen

soll . Amüsant dabei ist, dass SCHLIZ für seine Behauptungen bezüglich dieses

Falles KOSSINNA, den er doch irre geführt, selbst wieder als Autorität anzieht.

-
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Als älteste Stufe der Bandkeramik hatte ich von jeher die Hinkel-

steinkeramik betrachtet. Dann habe ich aus ihr durch Beeinflussung

der nordwestdeutschen Tiefstichkeramik sich die Rössener Keramik ent-

wickeln lassen. Neuerdings habe ich dann nachgewiesen, dass auf sie

unmittelbar die Grossgartacher Keramik gefolgt sein muss, da diese

gerade so eine weitere Ausbildung der Rössener Keramik bildet, wie die

letztere eine weitere Ausbildung der Hinkelsteinkeramik darstellt. Zum

Schluss folgt dann die Spiral -Mäanderkeramik.

Nun könnte man es auffallend finden, dass die in Form und Orna-

ment nahe verwandt erscheinenden Stufen am Anfang und Ende dieser

Reihe doch zeitlich so weit auseinander liegen sollen . Folgender

Gedankengang dürfte diesen anscheinenden Widerspruch zu erklären

versuchen:

Zuerst traf von Südosten kommend, gewissermassen als Vorhut

--

-
so muss

Der reine Circulus vitiosus ! Aber ähnlich sind auch andere Beweisführungen von

ihm, wie z. B.: Weil die Grossgartacher Keramik im oberen Neckargebiet ,,boden-

ständig" ist, demnach die ureigentliche ,,neolithische Volkskunstübung" darstellt --

natürlich immer zugleich mit der das Küchengeschirr markierenden Spiral -Mäander-

keramik und weil sie ihre Motive aus der Schnurkeramik (!) entlehnt hat, diese

aber älter ist als die Bandkeramik, Idas ist sein stilistischer Beweis

die Rössener Keramik im oberen Neckargebiet jünger sein als die Grossgartacher

Keramik. Diese merkwürdige Schlussfolgerung sucht er dann noch durch eine

stratigraphische Beobachtung aber ja keine Überschneidung ! besonders zu

bekräftigen. Dabei ist ihm aber noch ein weiteres Missgeschick passiert : Wie schon

erwähnt , will er festgestellt haben, dass, obwohl das Grossgartacher und das

Rössener Haus beide quadratischen Grundriss hätten, doch das erstere Innenein-

teilung mit erhöhtem Schlafraum und vertiefter Feuerstelle usw. besässe, während

das Rössener als „Einwohnungshaus" keine Inneneinteilung habe , und ebenen

Hüttenboden mit flacher Feuerstelle führe. Dass es hingegen diesen Unterschied

gar nicht gibt, habe ich schon früher nachgewiesen, es hat aber dieser Nachweis

nur seinen Ärger erregt. Natürlich will er auch in der dem Grossgartacher Haus

,,adaptierten Rössener Wohnung" deren charakteristische Eigentümlichkeiten gefunden

haben, denn er sagt wörtlich : „ Es fand sich ein ebener Hüttenboden mit Rössener

Scherben und flacher Feuerstelle und darunter die bekannte Grundrisseinteilung

des Grossgartacher Hauses". Da nun seine dort gefundenen Rössener Scherben,

wie wir nachgewiesen haben, gar keine Rössener Scherben sind , so kann

er auch, trotz angeblich entdeckten ebenen Hüttenbodens und flacher Feuerstelle,

keine Rössener Wohnung gefunden haben. Wenn er aber keine Rössener

Wohnung gefunden hat, dann hat er überhaupt auch keine stratigraphische

Beobachtung gemacht , er ist demnach mit seiner ganzen Beweisführung in

arger Weise auf den Holzweg geraten und hat mit ihr nach keiner Richtung hin ,

was er doch gerne möchte, die bis jetzt bestehende Chronologie zu erschüttern

vermocht. Es bleibt demnach auch für das obere Neckargebiet ,

sowie für ganz Südwestdeutschland bei der bisherigen Chrono-

logie , wonach Rössen als die ältere und Grossgartach als die

jüngere Kulturperiode zu betrachten ist.
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einer grossen Völkerbewegung, im Beginn der neolithischen Zeit das

Volk der Hinkelsteinkeramik in Südwestdeutschland ein. Hier entwickelte

sich dann im Laufe der Zeit durch Berührung mit den benachbarten

Völkern der Tiefstichkeramik zuerst der Rössener und dann der Gross-

gartacher Gefässstil . Zum Schlusse folgte der zuerst vorausgesandten

Vorhut die grosse Masse dieser Völkerwelle nach, die inzwischen im

Heimatlande in ihr Verzierungssystem die der Vorhut noch unbekannten

Motive der Spirale und des Mäanders von noch weiter südöstlich

wohnenden Völkern aufgenommen hatte.

Wo diese grosse Völkerwelle alsdann geblieben ist, die so ausser-

ordentlich zahlreiche Spuren ihres Daseins hinterlassen hat denn

ihre Wohnplätze sind weit zahlreicher und ausgedehnter als die der

übrigen Bandkeramiker -- ist bis jetzt noch ein grosses Rätsel . Während ,

wie wir sehen, die ersten drei bandkeramischen Stufen sich auseinander

entwickelt haben, so dass man bei jeder folgenden die Spuren der

voraufgehenden nachweisen kann , hört dann auf einmal jede Über-

lieferung auf. Bei keiner der folgenden neolithischen Perioden vermag

man auch nur eine Spur der Spiral-Mäanderkultur mehr zu entdecken .

(Die nebenan im Text und auf Tfl . IV abgebildeten Gefässe, die

nur einen kleinen Teil der beim Vortrage demonstrierten Abbildungen

von Gefässen und Scherben bilden, sind geeignet, die folgenden Aus-

führungen zu erläutern) .

Auf den bombenförmigen Gefässen der Hinkelsteinkeramik

ersehen wir die charakteristische Randverzierung und das Hauptornament

aus Winkelbändern und schraffierten Dreiecken bestehend (s . Tfl . IV, 1. 2) .

In der Rössener Keramik erscheinen dagegen ganz andere

Formen: Die Schüssel mit Standring oder rundem Boden und der Topf

mit Kugelboden sind die beinahe ausschliesslich vorkommenden Gefässe .

Sie sind im Gegensatz zu den vorigen bereits in Hals, Schulter und

Fuss gegliedert. Als charakteristisches Merkmal tritt der Schulter-

knick hervor, von dem die Ornamente als Hängeverzierung herabzu-

hängen pflegen . Ebenso charakteristisch ist der eingekehlte, ornament-

freie, gewöhnlich schwarz polierte Hals. Die Ornamente sind im Ver-

gleich zu den Hinkelsteinmotiven weiter ausgebildet. Die Zwickel der

meist mit Fransen verzierten und manchmal mit Nägeln aus Ton be-

setzten Zickzackbänder sind ein charakteristisches Ornament mit

Schraffierungen ausgefüllt, es erscheint die Innenverzierung des Gefäss-

randes (bei der Schüssel Tfl . IV, 3 deutlich erkennbar) und die Ein-

kerbung des Gefässrandes und der Henkel .

-

Noch unmittelbarer als die Rössener aus der Hinkelsteinkeramik

hat sich die Grossgartacher aus der Rössener Keramik entwickelt,

das vermögen wir aus der direkten Übernahme einzelner Motive, wie
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die der Innenverzierung des Randes und der Einkerbung von Rand und

Henkel zu erkennen. Die Gefässe zeigen hier keinen eingekehlten,

ornamentfreien Hals, sondern die Gefässwand zieht von der Mündung

aus in leichter Schweifung ohne Andeutung eines Schulterknicks direkt

bis zur Mitte des Gefässbauches herab. Hier erkennen wir als charak-

teristisches Merkmal der Grossgartacher Keramik den Bauchknick.

Er trägt stets das Hauptornament, das meist aus schraffierten Drei-

ecken besteht, die vom Bauchknick aus nach oben und nach unten

verlaufen. Zwischen ihm und der Mündung umziehen das Gefäss noch ver-

schiedene, meist aus Doppelstichen bestehende Ornamentstreifen . Die

Gefässform ist hier, wie man erkennen kann, wieder eine andere als

in der Rössener Keramik (s. Tfl . IV, 5. 6) .

Abb. 1 . H. 10,5 cm

Mölsheim

10,5 cm

Monsheim

Abb. 2. H. 18 cm. Monsheim .

Gefässe der Spiralmäander-Keramik.

In der Spiral - Mäanderkeramik , die, wie wir früher erkannt

haben, in zwei Phasen zerfällt, sehen wir wieder die Bombenform auf-

treten und zwar hauptsächlich in der ersten Phase, während in der

zweiten die Gefässe in der Nähe der Mündung eine Einschnürung tragen .

Das erkennen wir schon an dem in Abb. 1 links , besonders schön aber an

dem in Abb. 2 wiedergegebenen Gefässe. In Abb . 1 rechts ist ein Ge-

fäss der ersten Phase dargestellt. Während letzteres noch keine Randver-

zierung trägt, sehen wir sie auf den beiden anderen schon auftreten ¹).

Die Ausgrabungen des letzten Jahres, die, was besonders betont

¹) Sämtliche Photographien und Lichtbilder entstammen der Anstalt des Hof-

photographen FÜLLER in Worms.

Mannus, Bd. IV. 5
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werden soll , nur durch die freigebige Unterstützung seitens der Ver-

waltung der Rudolph Virchow-Stiftung ermöglicht wurden, haben wieder

eine grosse Menge von Tierknochen ergeben, die von fachmännischer

Seite untersucht werden. Wie wir bereits mitgeteilt haben, hat die

bisherige Untersuchung dieser Tierreste unsere Chronologie in wesent-

lichen Punkten zu stützen vermocht.

Nachtrag.

22

Inzwischen hat nun die Versammlung der Deutschen anthropologischen

Gesellschaft in Heilbronn stattgefunden und man durfte erwarten, dass

dort auch die Frage des neolithischen Viereckshauses " endlich gelöst

werden würde. Sie ist nun auch gelöst worden nach Ansicht wohl aller

sachverständigen dabei anwesenden Forscher, aber nicht im Sinne des

Entdeckers, wie wir gleich sehen werden. SCHLIZ hat nun — ein auf-

fälliger Vorgang im vorhinein schon zweimal (Prähist. Zeitschr . III . Bd.

3./4. H. und Korr.-Bl. d . d . G. für Anthr., Ethn . u. Urgesch. No. 8/12 1911 )

seine Ausgrabungen gewissermassen, wie man zwischen den Zeilen lesen

kann, zu verteidigen und damit das Prävenire zu spielen versucht.

Er spricht dabei von „ Ausstellungen ", die bei der Ausgrabung gemacht

worden seien. Nun ist er ja bei dieser Gelegenheit, zu der öffent-

lich eingeladen war , der Jurisdiktion jedes einzelnen Forschers

unterworfen und somit auch der „Wormser Jurisdiktion" , die er früher

zu ironisieren beliebt hat. Dieses Mal konnte er auch nicht be-

haupten, man könne, weil aus der Ferne, die Verhältnisse nicht richtig

beurteilen, denn man stand ja mitten drin in seinem „ Untergeschoss "

und konnte alles bequem beaugenscheinigen und beurteilen. Da muss

ich nun, um schon ein Urteil im voraus abzugeben, erklären, dass ich

in der langen Zeit meiner archäologischen Tätigkeit noch nie einer so

jeder Objektivität baren Ausgrabung beigewohnt habe, wie diese es ge-

wesen ist. Es ist deshalb in der Tat äusserst notwendig, dass , wie er

sagt, (a. a. O. S. 249) die Stelle im Winter offen bleiben soll, zur

eventuellen Nachprüfung durch „ objektive “ Beurteiler. Ich für meinen

Teil habe genug gesehen und ausserdem rechnet er mich auch nicht

zu dieser Art von Beurteilern. Aber einen Glücksfall hat er trotz

allem Missgeschick bei der Ausgrabung doch zu verzeichnen : er kann

sich nämlich gratulieren , dass nicht ein Rudolf Virchow noch Vor-

sitzender der Gesellschaft war , es wäre ihm schlecht dabei er-

gangen, das kann ich ihm versichern , denn so etwas von archäologischer

Forschung einer Gesellschaft von Fachmännern zu bieten , von denen

viele die diffizile Arbeit des Spatens am Limes selbst betätigt haben,

das ist doch stark und seit Bestehen der Deutschen anthropologischen

Gesellschaft noch nicht dagewesen!



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV.

H. 6 cm

1 2.

Rheindürkheim. H. 12 cm. Worms. H. 12 cm.

Hinkelstein- Gefässe.

3

16 cm

Monsheim.

5.

Monsheim. H. 11,5 cm.
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6 cm 13 cm

Albsheim .

Rössener Gefässe .

6.

Monsheim. H. 12 cm.

Grossgartacher Gefässe.

Taf. IV.

12 cm.

Monsheim.

Curt Kabitzsch , Würzburg.
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Doch kommen wir zur Ausgrabung. Es war ein schon früher

einmal aufgedecktes „ Untergeschoss eines Viereckshauses" wieder aufge-

graben und zur Besichtigung freigelegt. SCHLIZ sagt darüber selbst :

(a. a. O. S. 241 ) „ Der Zweck der Demonstration, den Grundriss so zu

zeigen, wie er sich nach Entfernung allen Kulturinhalts darbietet, war

m. E. vollkommen erreicht " . Seines Erachtens wohl, aber nicht des

der fremden Forscher. Sollte er es aber doch glauben, dann hat er sich

einer schweren Täuschung hingegeben und die verschiedenen von ihm

erwähnten Ausstellungen hätten ihn schon darüber belehren können.

„Nach Entfernung allen Kulturinhaltes". Ja, wennJa, wenn ein viereckiges

Untergeschoss , das die Neolithiker in den Löss eingetieft hatten, um,

wie SCHLIZ erklärte, ihre Hauswände hinein zu stellen , nach Entfernung

allen Kulturinhaltes gezeigt werden sollte, so musste das anders aus-

sehen, wie das uns vorgeführte viereckige Loch. Es musste dann auf allen

vier Seiten den hellgelben Löss, höchstens noch von geringen Spuren

schwarzer Erde bedeckt, erkennen lassen. Statt dessen sah man

aber auf allen vier Seiten in Mächtigkeit. van beinahe 1. Meter den dunklen

Grubeninhalt anstehen. Ich habe auf den verschiedensten Stellen

mit meinem Messer seine Festigkeit geprüft und tief hinein gestochen,

ohne gewachsenen Boden anzutreffen. An den von mir untersuchten

Stellen war keine „ Auffüllerde " zu erkennen, sondern nur fester,

seit der neolithischen Zeit unberührter Grubeninhalt. Es war dem-

nach in der Mitte einer Wohngrube auf ganz willkürliche

Weise ohne jeden Schein von Berechtigung ein viereckiges

Loch , das sog. Untergeschoss , eingetieft , der übrige Teil

der Grube aber vollständig unberücksichtigt gelassen

worden.

"

"SCHLIZ spricht nun oft von der eigentlichen Wohngrube " , von

der scharfen Grenze der eigentlichen Wohngrube". Was soll das

heissen : eigentliche Wohngrube" ? Rechnet er den Teil der Grube,

der nach aussen von seinem Untergeschoss bis zur äusseren Begrenzung

der Wohngrube sich erstreckt, nicht zur eigentlichen Grube" ? Wie

kann er überhaupt etwas Sicheres, wie den „ Beginn der eigentlichen

Wohngrube" mit dem Bohrer bestimmen, diesem unseligen Instrument,

das er besser zu Hause gelassen hätte , als seine Anwendung mit den

Worten zu beschreiben : „ jetzt tritt der Erdbohrer in Tätigkeit".

Was ich schon vor der Demonstration fest geglaubt habe, dass näm-

lich das SCHLIZsche Viereckshaus mit seinem Untergeschoss ein reines

Phantasiegebilde sei, das hat mir diese erst recht bestätigt. Schon vor

der Versammlung habe ich zwei südwestdeutschen namhaften Archäo-

logen in offizieller Stellung kurz skizziert, was sie meiner Meinung

nach in Heilbronn zu sehen bekommen würden. Ich zeichnete zu

5*
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diesem Zweck eine solche Wohngrube und zwar, wie sie ja alle

sind , mit ganz unregelmässig gebogenen und geschlängelten Aussen-

wänden hin, markierte in ihrer Mitte vier bis sechs Punkte, die

SCHLIZschen Bohrlöcher, verband diese durch gerade Linien und

erklärte diese Stelle , wenn die Erde herausgenommen sei, für das

SCHLIZsche Untergeschoss. Der ganze übrige Teil der Grube blieb

demnach unberücksichtigt. Und genau so , wie ich es skizziert, ist

es bei der Demonstration eingetroffen . Die beiden Herren, die dabei

waren, werden mir das bestätigen. Auf dieselbe kritiklose Art konnte man

aber auch ein sechs- , acht- oder mehreckiges Untergeschoss ausgraben .

Ich war schon gleich von Anfang an der Überzeugung, dass das

Viereckshaus, eben weil in dieser Periode noch nie so etwas zum Vor-

scheine kam , einer vorgefassten Meinung entsprungen sein müsse,

welche aber von SCHLIZ mit der bekannten Hartnäckigkeit, die ja

verzeihe den Scherz dort in Schwaben bisweilen auch „ bodenständig"

sein soll , allen anderen Ansichten gegenüber verteidigt wurde. Von

dem falschen Untergeschoss kam er dann, immer in derselben fehler-

haften Schlussfolgerung, weiter auf das „ Obergeschoss" mit „ Boden-

raum, Futterraum, Ausguck, Dachsparren " usw.

man

Die Wände nun, die, in das Untergeschoss gestellt, ohne Pfosten

und Pfostenlöcher, wie SCHLIZ erklärte , ein solches Haus tragen sollten,

mussten dazu unbedingt ein starkes Widerlager besitzen , das nur aus

senkrechten, scharf in den harten Löss eingeschnittenen Wänden be-

stehen konnte, die den Schub auszuhalten vermochten. Man durfte

sie aber nicht vor lockere Kulturerde aufpflanzen ; das wussten diese

Neolithiker jedenfalls auch schon, solch einen statischen Missgriff hätten

sie schwerlich begangen ¹) .

¹) Dass die ganz unregelmässig geformten Wohngruben überdacht und mit

Wänden versehen waren, dürfte man annehmen, auch wenn nicht so viele Reste

des Hüttenbewurfs darin gefunden würden. Es können aber die das Dach tragen-

den Wände nicht in SCHLIZscher Manier aufgerichtet gewesen sein, das geht schon

daraus hervor , dass noch nie anderswo derartige Untergeschosse, wohl aber schon

Pfostenlöcher längs des Grubenrandes gefunden sind .

Neuerdings hat SCHUCHHARDT auch noch Schwellen nachgewiesen. Wo

also diese Substruktionen von Pfosten und Schwellen fehlen, da sind ihre Spuren

nachträglich zerstört worden. Dass die Hütten nebst Dach, wo sie nicht rund waren,

rechteckige Form besessen haben müssen, ist ganz selbstverständlich, denn Haus-

wände und Dach konnten sich unmöglich all den Schlängelungen und Windungen

des Grubenrandes anschmiegen. Wenn also SCHUCHHARDT jetzt neben ganz

unregelmässig geformten neolithischen Wohngruben viereckige Substruktionen von

Pfosten und Schwellen gefunden hat, so kann das keineswegs als eine Bestätigung

des SCHLIZschen Viereckshauses angesehen werden, denn dieses ist doch etwas

davon Grundverschiedenes und bleibt nach wie vor, wie leicht einzusehen, ein

reines Phantasiegebilde.
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Wenn SCHLIZ so verfahren hätte, wie alle anderen Forscher es

tun : ganz unbeeinflusst von vorgefasster Meinung an einer Stelle, auf

der man eine Wohngrube vermutet, etwa von der Mitte nach aussen

einen Versuchsgraben zu ziehen, alsdann an der Grenze des gelben

Lösses angelangt, sich vorsichtig weiter tastend , längs dieser Grenz-

linie den Versuchsgraben weiter um die ganze Grube zu verlängern und

diese dann vollständig auszugraben, dann hätte er ganz andere, aber

um so richtigere Resultate erzielt. So, wie er es gemacht, musste sein

Verfahren die schärfste Kritik herausfordern.

Aber nicht genug damit, auch sein sogenannter Innengrundriss " ,

den er mehrmals, nicht etwa überdacht, sondern „durchdacht“ nennt, ist

mit derselben eigenmächtigen und gewaltsamen Methode gewonnen.

Da sah man Stufen und Erhöhungen herausgearbeitet, die alle ganz

scharfe gradlinige Formen hatten . Aber überall erblickte man bei ge-

nauerem Zusehen in diesen scharfen Kanten und Ecken grössere und

kleinere Nester dunklen Grubeninhaltes sitzen, die beweisen, dass nie

eine gerade Linie an diesen Stellen vorhanden war, sondern der Boden

unregelmässig und wellenförmig verlaufen sein muss¹) . Gerade so ver-

hält es sich auch mit der Kochgrube. Da sah man ein glattes wie mit

einem Bohrinstrument herausgeschnittenes trichterförmiges Loch, dessen

Wände wie poliert aussahen. Aber auch hier bewiesen grössere und

kleinere in den Wänden steckende Knollen dunkler Kulturerde - nach

dem Innern der Grube zu sah man in der Wand der Kochgrube eine

solch grosse dunkle Stelle , die gerade so glatt und poliert aussah wie

die benachbarten Stellen mit gewachsenem Löss dass diese Ver-

tiefung, wenn sie überhaupt vorhanden , früher nicht die ihr jetzt ge-

gebene Form besass, sondern dass sie von ganz unregelmässiger Gestalt

gewesen sein muss.

-

Wir kommen zum Schluss : Wenn alle derartigen von SCHLIZ

¹) Wenn SCHLIZ in seiner neuesten Veröffentlichung (a. a. O. S. 239) be-

strebt ist A. BONNET, den er sonst kaum nennt, auf einmal gewissermassen als

Vater des Viereckshauses hinzustellen , so ist das ziemlich durchsichtig. Er fühlt

plötzlich das Bedürfnis, jetzt wo das SCHLIZsche neolithische Haus ins Wanken

gerät und umzufallen droht, es durch die Autorität BONNETs zu stützen. Aber

„das Untergeschoss mit seinem durchdachten Grundriss" bleibt trotzdem auf seinem

alleinigen Konto stehen, daran ist BONNET völlig unschuldig ; denn das hätte er

nie fertig gebracht, dafür ist er ein zu gewissenhafter Forscher gewesen. War er

doch wegen verschiedener SCHLIZscher Ausgrabungsergebnisse, wie ich bestimmt

weiss, höchst ungehalten . Über alles dies bin ich ziemlich genau unterrichtet.

Auch wer Bonnet nicht persönlich gekannt hat, wird den Eindruck eines ausser-

ordentlich gewissenhaften Forschers bei Betrachtung seiner äusserst exakten Pläne

und Zeichnungen der Michelsberger Ausgrabungsergebnisse empfangen haben, die

er mir s. Z. persönlich im Original dediziert hat.
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veröffentlichten Viereckshäuser mit oder ohne Innengrundriss, über 40

an der Zahl, wie ich vollkommen überzeugt bin, durch dasselbe Ver-

fahren gewonnen sind , so stehe ich nicht an zu erklären, dass dann

sämtliche Pläne mit dem sie erläuternden Text , sowohl

in den verschiedenen früheren Abhandlungen , wie in der

Festschrift zum Anthropologen - Kongress , sein Modell

des neolithischen Hauses natürlich miteinbegriffen , als

völlig wertlose Makulatur zu betrachten sind .

Privatdozent u. Direktorialassistent Dr. HAHNE, Hannover

verzichtet in Anbetracht der weit vorgeschrittenen Zeit auf seinen ange-

kündigten Vortrag „ Über Vorgeschichtsforschung, Museen und Denkmal-

pflege " , und legt nur eine wertvolle Neuerwerbung des Provinzial-

museums zu Hannover vor :

----

Das frühbronzezeitliche

Goldgeschmeide von Schulenburg , Kr. Marienburg

"

(mit Lichtbildern) .

Mit 1 Textabbildung.

Anfang April 1911 wurde etwa 3 km westlich von Schulenburg

und etwa 4 km nach NW. von dem Schlosse Marienburg beim Roden

von altem Waldbestande, an einer Wurzel eines umgelegten Baumes

von Arbeitern ein Metallring gefunden , der — zunächst für Messing gehalten

— nach einigen Irrfahrten an das Provinzialmuseum gelangte . Es ist eine

sogen. Lunula " : ein flaches, etwa halbmondförmiges Halsschmuckstück

der ersten Periode der Bronzezeit, aus reinem Gelbgolde durch Hämmern

hergestellt. Die Spitzen" des Halbmondes laufen in flache Schluss-

stücke aus, die senkrecht zur Ebene des Ringes stehen (s . Abbildung) .

Die eine Fläche des Schmuckstückes ist mit einfachen Zierlinien ver-

sehen, die in 2 mm Entfernung die Ränder begleiten und so diese

Fläche in schlichter aber wirkungsvoller Weise abschliessen ; die andere

Seite des Stückes ist ganz glatt, ebenso die Schlussstücke .

"9

Solche Goldgeschmeide sind bisher in grosser Anzahl aus Irland ,

eine kleinere Anzahl derselben auch aus England und Schottland, einige

aus Nordfrankreich und zwei aus Dänemark bekannt.

Unser Stück ist das erste bekannte deutsche Exemplar.

Die auffälligen Funde sind schon mehrfach wissenschaftlich behandelt,

in der deutschen Literatur durch O. MONTELIUS in „ Chronologie

der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und Skandinavien " (Braun-

schweig, Vieweg 1911 , S. 79 und S. 211 ).
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Die irischen und englischen Exemplare verraten bereits durch

charakteristische Zickzackornamente ihre Zugehörigkeit zur frühesten

Periode der dortigen Bronzezeit ; ein Fund aus Cornwall bestätigt

Goldenes Geschmeide von Schulenburg, Kr. Marienburg.

Oberseite und Schlussplatten .

Grösster Durchmesser → 18 cm. Gewicht 120 gr.

diese Ansetzung durch ein mitgefundenes Bronzebeil. Die Geschmeide

sind im übrigen fast immer Einzelfunde , so auch unser Stück . Unsere

Nachgrabungen an Ort und Stelle und Nachforschungen in der nächsten

Umgebung der Fundstätte verliefen völlig ergebnislos .

Über diese halbmondförmigen Goldgeschmeide soll bei Gelegen-

heit der ausführlichen Veröffentlichung des Schulenburger Stückes an

anderer Stelle ¹ ) mehr gesagt werden.

¹) In dem Werke des Provinzialmuseums zu Hannover, das von 1912 ab

erscheinen soll, unter dem Titel „ Vorzeitfunde aus Niedersachsen". Verlag von

Geibel-Hannover.
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Museumsassistent Dr. Fr. BEHN, Mainz :

Die Neuordnung des

Römisch - Germanischen Zentral -Museums zu Mainz

(mit Lichtbildern) .

Mit 4 Abbildungen, davon 1 im Text und 3 auf Tafel V und VI.

Das Römisch-Germanische Zentral-Museum hat die Aufgabe, die

Gesamtentwicklung deutscher Kultur im Altertum zur Darstellung zu

bringen. Diese Aufgabe wäre nicht zu lösen , wenn man sich ganz auf

Sammlung von Originalen beschränken wollte, denn hervorragende Fund-

stücke gehören ebenso wie geschlossene Fundgruppen den zuständigen

Lokal- und Provinzialmuseen und dürfen diesen auf keinen Fall ent-

zogen werden, denn ein Fund kann nur da seinen vollen Wert behalten,

wo er aus dem Boden gestiegen ist. So entstanden gleichzeitig mit

der Gründung des Zentral-Museums die Werkstätten, in denen unter

sorgfältigster wissenschaftlicher Aufsicht die grösste Zahl unserer Alter-

tümer in getreuen Nachbildungen hergestellt wurde. Aber auch andere

Museen des In- und Auslandes geniessen die Vorteile der Werkstätten,

in denen Jahr für Jahr endlose Mengen von Funden aller Art nach

altbewährten Verfahren wieder hergestellt und konserviert worden sind,

und es gibt heute wohl nicht mehr viele deutsche Sammlungen , in

denen die Spuren dieser Tätigkeit völlig fehlen .

Aber es gibt auch Fälle, in denen eine Nachbildung das Original

doch nicht ersetzen kann : von der Wucht eines neolithischen Stein-

hammers, von der Technik eines Tongefässes kann auch die beste

Nachbildung nur eine unvollständige Vorstellung geben, und hier sind

wir berechtigt, unsere Sammlungen durch ausgewählte Originaltypen zu

ergänzen. Ich muss anerkennend erwähnen, dass die grosse Mehrzahl

der deutschen Sammlungsvorstände diesen unseren Wünschen und Ab-

sichten ein verständnisvolles Entgegenkommen bezeigt durch Überlassung

von Dubletten- und Scherbenmaterial, doch leider noch immer nicht

in dem Masse, wie man es in beiderseitigem Interesse erwarten sollte .

Bei Funden aus dem Auslande ist man in der Regel von vornherein

auf die Beschaffung von Originalen angewiesen, da Nachbildungen von

dort meist überhaupt nicht erhältlich oder aber so kostspielig sind,

dass sie den Wert des Originales oft überschreiten . Doch soll nicht

unerwähnt bleiben, dass auch manche der ausländischen Museen unserem

Bedürfnis nach Originalmaterial in dankenswerter Weise entgegenkommen

(Wien, Teplitz, Petersburg , Athen, Roanne u . a .) .

Nun folgen Sie mir zu einem kurzen Gang durch die Räume des

seit einigen Jahren in Neuordnung begriffenen Museums . Die Samm-
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lungen stehen in dem alten, herrlichen Kurfürstenschloss am Rhein, das

eben unter Baurat OPFERMANNs Leitung eine gründliche Restaurierung

erfährt. Die drei Geschosse des Schlosses kommen der altbewährten

Drei-Teilung in vorrömische, römische und nachrömische Abteilung

ausserordentlich zu statten . Die beiden ersten Räume des Erdgeschosses

nehmen die reichen Funde aus paläolithischer und besonders neo-

lithischer Zeit ein, ein kleines Kabinett mit verhältnismässig noch wenig

umfangreichem Vergleichsmaterial aus dem Neolithikum des Auslandes

schliesst sich an. In einem grossen Saale mit mächtig gewölbter Decke

findet der Besucher eine ansehnliche Sammlung von Fundstücken der

klassischen Bronzezeit, entsprechend der Bedeutung des „ Bronzekultur-

kampfes" (Taf. V, oben) . Um so schlechter daran sind nicht im Aus-

bau, aber in der Aufstellungsmöglichkeit vorläufig noch die Reste der

deutschen Bronzezeit, von denen in einem einzigen Sälchen nur eine

Auswahl der wichtigsten Typen Aufstellung hat finden können. Die

Altertümer der gesamten Hallstattperiode sind zur Zeit magaziniert, bis

in der nächsten Bauperiode die Räume dafür geschaffen sind.

Im ersten Obergeschoss, wo nur die Kriegsaltertümer einiger-

massen vollständig, die Privataltertümer erst zu einem Teil , die Sakral-

altertümer noch gar nicht Platz gefunden haben , ermöglicht die Doppel-

reihe der Zimmer auf Stadt- und Rheinseite eine lehrreiche Parallel-

aufstellung rein römischer und germanischer Kultur römischer Zeit . Im

ersten grossen Saal findet man an den Wänden Reliefs mit wichtigen

Darstellungen aus dem Privat- und Handelsleben der Römer, in den

Schränken und Vitrinen einige bedeutsame kunstgewerbliche und kultur-

geschichtliche Gruppen, wie Emailtechnik, Toreutik, Fibeln , Musik, Schreib-

geräte, ärztliche Instrumente u. a. m. (Taf. V, unten) . In diesem Raum ist

auch der Versuch gemacht, durch Kolorieren ausgewählter Skulpturen die

antike Polychromie zur Vorstellung zu bringen. Der nächste Saal ent-

hält Funde aus hellenistischer und römischer Zeit des Auslandes, darunter

besonders erwähnenswert die reichen und wertvollen Funde aus den

Grabungen in und um Numantia als Geschenk des Ausgräbers, Professor

SCHULTEN-Erlangen. Zwei Zimmer suchen der grossen Bedeutung

der römischen Keramik in historischer und technischer Doppelaufstellung

gerecht zu werden. Drei Zimmer dienen der Darstellung der römischen

Kriegsaltertümer (s . Abb. 1 ) , je einer den technischen Truppen (Pioniere,

Artillerie, Musiker und den Veteranen) , Infanterie und Kavallerie. Der

letzte Saal leitet schon über zu dem in mehrfacher Hinsicht interessanten

Zimmerchen mit den antiken Darstellungen der Germanen, die neuer-

dings eine Parallele in der Zusammenstellung der Gallierbildnisse ge-

funden haben. Die anschliessenden Räume enthalten Funde aus dem

freien Germanien aus der letzten vorrömischen und der römischen
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Zeit und in provisorischer Aufstellung eine Auswahl aus den Resten

der gallischen Latènekultur. Von besonderem Interesse ist der letzte

Saal der Reihe, der in grossen Wandtafeln und auf zwei Tischen
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Abb. 1. Römische Feldzeichen .

eine ungemein lehrreiche Sammlung von Modellen zur Geschichte

des Hausbaus und Befestigungswesens im Altertum enthält und in

seiner Anlage von dem üblichen Typus der Museumszimmer abweicht,

eine Einrichtung, die später für die anderen Perioden wiederholt

werden soll . Das Zimmer in der Ecke, dem grossen Publikum nicht

zugänglich , zeigt den ersten Versuch zur Einrichtung von wissen-

schaftlichen Magazinen neben der Schausammlung, deren Trennung für

ein Institut vom Range und von der Grösse des Mainzer Zentral-Museums

ein Erfordernis dringendster Art ist, dessen Erfüllung vorerst lediglich

an dem Mangel an verfügbaren Räumen scheitern muss, für die Folge-

zeit aber in grösserem Massstabe und für alle Stockwerke und Perioden

vorgesehen ist. In diesen Magazinen sind auch die Fälschungen und

Pasticci aufgestellt.

Im zweiten Obergeschoss macht sich die Raumnot auch für den

weiteren Ausbau der Abteilung am schmerzlichsten fühlbar, hier stehen

erst fünf Räume zur Verfügung, da auch ein Teil der Gemäldegalerie

während des Umbaues des Schlosses hier eine vorläufige Aufstellung

gefunden hat. Die Verteilung der Funde auf diese Zimmer ist so , dass

je ein Saal die Altertümer der Völkerwanderungszeit aus Deutschland

und aus dem Ausland, die ausgewähltesten Erzeugnisse des nach-

römischen Kunstgewerbes und die Waffen dieser Zeit (Taf. VI) enthält,
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während der grosse Ecksaal die spätesten Sachen unserer Sammlung, die

Reste aus der karolingischen Zeit, aufgenommen hat. Geplant ist für die

Folgezeit eine dem ersten Geschosse entsprechende Parallelaufstellung

in- und ausländischer Funde dieser Periode, ein frühchristliches Zimmer,

je ein Raum für die alemannisch-burgundischen, fränkischen , karolingi-

schen und slawischen Altertümer, ein Modellsaal usw. ; ferner in be-

sonderen Räumen kulturgeschichtliche Längsschnitte, wie die geschicht-

liche Entwicklung von Ackerbau, Schiffahrt, Jagd, Bergbau, Weberei,

Bronzetechnik u. a. m.

Museumsassistent Dr. Erich BLUME, Posen :

Thrakische Keramik in der Provinz Posen

(mit Lichtbildern);

Mit 23 Abbildungen im Text und Tafel VII-XIII .

し

Wenn wir in unsere Wälder gehen , da draussen, in den Buchen-

wald mit seinen schattigen Hallen , die auf schlanken grauen Säulen

ruhen , oder den sonndurchglühten Kiefernwald , dessen rötliche steife

Masten ihre bizarren Kronen tragen, so leben uns gar oft Formen und

Farben zusammen zu einer starken unaussprechlichen Empfindung und

doch finden wir in den Einzelgestalten der Waldwelten ihren tiefen

Widerhall. Das Rauschen in den Wipfeln tönt anders unter den Buchen

als unter Kiefern und Kraut und Busch wächst anders miteinander

hier, als dort.

Schaut aber das Auge am Baume näher zu , so kann es Blatt von

Blatt und Rinde von Rinde unterscheiden und in seiner Art bestimmen,

und noch tiefer dringt der verschärfte Blick des Forschers und vermag

in kleinen verkohlten Stückchen Holz den Charakter der Waldarten zu

erkennen.

Wie aber die Natur von der Zelle des Holzes zum grossen Walde

organisch eine erkennbare Einheit schafft, so schafft sie uns Einheiten

in Menschen und Völkern ; erscheint doch der Mensch und seine Kultur

wie ein Baum mit seinem Laube und in den einzelnen Zügen seiner

Schöpfungen schwingt etwas nach von der Eigenart des Ganzen. Wir

sind es wohl nur zu wenig gewohnt, bei den Kulturen die Teile im

Ganzen zu empfinden , wie wir es draussen in der Landschaft lernten .

So konnte es jüngst wieder kommen, dass man keramische Teil-

gebilde losgelöst vom Ganzen des Gefässes und seiner Kultur neben



76 [2Erich Blume.

einander legte, gleichsam als vergliche man abgeschnittene Blattspitzchen

auf ihre Masze und knüpfte dann ganze Genealogien an diese unzu-

längliche Betrachtung.

Dieses Verfahren traf eine Keramik, die unter dem von Rudolf

VIRCHOW geprägten Namen des Lausitzer Typus eines weiten Rufes

geniesst, des Rufes, eines der schönsten Erzeugnisse vorgeschicht-

licher Zeiten überhaupt zu sein. Man pflegt aber auch hier zu gern

am leeren Rufe zu haften , ohne seine Wirklichkeiten näher zu prüfen .

Nur wenige Forscher haben sich gründlicher mit diesem fesselnden

Kulturproblem beschäftigt . Nachdem UNDSET ihre Ausdehnung und

Beziehungen geklärt , suchte WEIGEL die Grenzen ihrer Verbreitung

und ihre Untergruppen zu bestimmen und Hugo JENTZSCH erkannte

als erster mit richtigem Gefühl die Haupttendenzen ihrer Entwicklung .

Später bemächtigte sich KOSSINNA mit seiner exakten Methode der

Frage , baute eine sorgfältige Chronologie , zog die Grenzen genauer

und fand in den Trägern dieser Kultur wie neben ihm GÖTZE einen

Teil des verschollenen Indogermanenstammes der Thraker , den er

Karpodaken benannte.

Das Zentrum des thrakischen Stammes während der Bronzezeit

ist das heutige Ungarn . Von hier aus hatte er sich bis nach Kleinasien

ausgebreitet, und in entgegengesetzter Richtung füllten seine Abteilungen

durch Österreich hindurch die preussischen Lande bis in die Provinz

Sachsen , das mittlere Brandenburg , die Provinz Posen und Russisch-

Polen. Die Ausbreitung hatte sich nur allmählich vollzogen, und ihre

Grenzen unterlagen andauernden Schwankungen.

Ich nehme heute diese chronologischen und ethnographischen Be-

stimmungen als gegeben hin und wende mich nun den hauptsächlichsten

keramischen Erscheinungen des thrakischen Kulturkreises in meinem

Arbeitsgebiet, der Provinz Posen, zu. Die Schattierungen dieser Kera-

mik auf einem so grossen Gebiet wandeln sich in engeren Bezirken

manchmal erheblich ab. Heute soll es mir nur auf die Hauptgruppen

ankommen.

In der dritten Periode der Bronzezeit, als bereits auf dem ge-

samten karpodakischen Gebiete die Leichenverbrennung üblich war, hat

nur der westliche Teil der Provinz Posen Funde hinterlassen , deren

Charakter übereinstimmt mit denen des benachbarten Brandenburg und

Schlesien.

Als Charakterform der Lausitzer Keramik wird gern die Buckel-

verzierung, eine Stilisierung weiblicher Brüste, genannt. Aber die so

bedachten Cefässe bilden doch nur einen kleinen Bruchteil der ganzen

Keramik, wenn auch ihre Verzierungen den Wandel der Formen recht

bezeichnend widerspiegeln. Am meisten treten die Buckelurnen noch



3] 77Thrakische Keramik in der Provinz Posen.

in dieser ältesten Stufe hervor . Da sind jene zweiösigen Formen mit

ihrem gedrückten Bauch und dem steilen hohen Hals beliebt, die in

allen Zügen eine so harte metallisch anmutende Eckigkeit hervorkehren

(Abb. 1 auf Taf. I) . Nachgiebiger sind schon die Profile der nahver-

wandten Krüge mit ihren breiten Bandhenkeln. An ihnen ist gegenüber

den sechseckigen Zweiösenurnen die Fünfeckigkeit des Bauches die Regel.

Diese mathematische Tendenz, die sich in der Ausprägung des Körpers

bewährt, fand ein gutes Feld ihrer Betätigung in der geometrischen

Ornamentik, die sich mit festem Rhythmus den Flächen einfügt.

Auch ausladende Ränder, sofern sie schon vorkommen, zeigen sich

steif abgesetzt vom Hals, bei dem abgebildeten Gefäss (Abb. 2 auf

Taf. I ) aber an einem Körper, dessen stärkere Bauchrundung in Ver-

bindung mit den weicher hervorgedrückten Buckeln eine jüngere Entwick-

lungsstufe verraten . Gedrücktere Formen und minder prägnante Buckel

verschiedener Gestalt gesellen sich im Westen der Provinz zu einander

Abb. 3. etwa 'a. Abb . 4. etwa 3.

Schierzig-Hauland, Kr. Meseritz.

(Abb. 3-5 auf Taf. 1) . Ausnahmsweise findet sich einmal eine Abart

bekannterer Typen, wie jene Tasse mit ihrem schräggewulsteten, ge-

knickten Henkel, deren Körper wie aus zwei Teilen, einem gedrückt-

kugeligen und einem abgestumpft-konischen, ineinander geschoben zu

sein scheint (Abb. 6 auf Taf. 1). Der feine Bau der Profile und die

leichte, wenn auch rhythmisch nicht ganz geklärte Strichgruppenverzierung

beweisen, dass sie nicht zu den Frühformen der Keramik gehört. Eine

gedrückte Spielart steht ihr wiederum zur Seite (Abb. 7 auf Taf. I) .

Auch andere buckellose Formen sind schon frühzeitig vorhanden. Einen

wichtigen Typus bereitet die grosse Urne mit steilem Hals auf schräg

abgedrehten Schultern vor, die dem ganzen Gefäss einen feinen Schwung

verleihen (Abb. 8 auf Taf. I). Ihr Aufbau im ganzen bringt sie in

Beziehungen zu den zweiösigen Buckelgefässen . Auch gänzlich gerauhte

Topfformen sind in vollendeten Exemplaren in der alten westlichen

Gruppe vertreten (Abb. 9 auf Taf. 1) . Aber ihre weichen Profile ge-

hören schon einer neuen Zeit an.

Die Steifheit und Eckigkeit der ältesten Formen erklärt sich recht
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gut aus der Art ihrer Herstellung. Man knetete Wülste aus dem

feuchten Ton, die man übereinanderlegte und zur Wandung in die Höhe

drückte. Bei diesem Verfahren waren ungeübte Hände gezwungen, das

Gefäss aus einzelnen Teilen aufzubauen, deren Aneinanderfügung sie

noch nicht auszugleichen vermochten.

Man formte zuerst den rohen Topf aus grus-gemischtem mageren

Ton und versah ihn dann mit einem feinen Auftrag, der entweder ge-

glättet oder gerauht wurde. Die Glätteschicht modellierte man mit einem

Hölzchen, und manchmal mag man mit dem einem spitzen Ende des

Stäbchens die vielverwendeten Linienmotive eingeritzt und mit dem ge-

rundeten die beliebten Tupfen aufgedrückt haben, sofern nicht besondere

Geräte dafür zur Verfügung standen . Dagegen strich man den rauhen

Überzug mit den Händen auf, wie die Abb. 9 (auf Taf. I ) und 26

(auf Taf. IV) noch deutlich erkennen lassen, und es ist kein Zufall ,

dass man sich auch hier des gegebenen, natürlichen Instrumentes zur

Verzierung bediente und die rauhen Flächen oft mit Fingernägelein-

drücken füllte .

Die geschilderte Herstellungsart erforderte vielleicht ein zweimaliges

Brennen. Über die Art des Brennens sind wir unterrichtet durch einen

Fund, der 1910 in der Nähe von Posen zutage kam. Eine rechteckige,

mit Steinen ausgelegte Mulde, die von einem mit Lehm beworfenen

Stangenholzdach überdeckt und mit einem Abzugsloch versehen war, wurde

geheizt, und nach Entfernung des Feuers wurden die Gefässe wie Brote in

einem Ofen gebacken. Der Ofen gehört den Scherben nach, die darin

lagen, in die vierte Periode der Bronzezeit. Aber die älteren Gefässe

sind in derselben Technik hergestellt.

Mit der vierten Periode verschwinden nun allmählich alle die

Zwangserscheinungen der Technik, die die ältere Zeit bannten , und die

Profillinien runden sich gefällig aus. Frei jeglicher Starrheit entwickeln

sich die einzelnen Teile des Gefässkörpers, nur dem natürlichen Zuge

der Schwerkraft sacht nachgebend.

Eines der reizvollsten Gebilde sind jetzt die Henkel ;

organisch werden sie aus dem Rande nach oben gezogen und mit dem

freien Ende in die Wandung verzapft, die mit selbstverständlicher

Elastizität dem Drucke leicht nach innen ausweicht, während der Henkel

selbst eine lebendig einladende Haltung einnimmt.

Und wie die Formen dahin drängen, in den einfachsten notwendigen

Zügen das innere Leben sichtbar ausspielen zu lassen, so fügt sich um

die Gefässe sparsam und unaufdringlich die Ornamentik, nur bestrebt,

den Bau des Ganzen zu betonen und organisch zu schmücken. Die

Grundlinien für die Felder der Ornamentik sind gegeben durch die

Stehfläche und den Mündungsrand, beides Wagerechte, denen sich jede
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Senkrechte, will sie ästhetisch befriedigen, unterordnen muss. Aber die

Senkrechte tritt hier ganz zurück, erscheint meist nur in Gruppengehängen

auf der Schulter oder weicht schwingenden Bewegungen. Und wo die

Ornamentik nicht auf Flächenwirkung ausgeht, bleibt sie stets von

rhythmischer Klarheit und belebt mit Vorliebe, aber so fein zurückhaltend

die Wagerechten, dass sie manchmal nur in seltenen Akkorden den

geschmeidigen Bau der Gefässe leise umklingt.

Die verhältnismässig seltenen Buckelurnen dieser Zeit bieten einen

guten Einblick in die Weiterentwicklung des Stiles (Abb. 10 auf Taf. II).

Man vergleiche ihre gleitenden Profile mit denen der frühesten Formen

und beobachte, wie die kreisrunde Form ihres Bauches nur durch die

aufgesetzten, von Wülsten umzogenen kleinen Warzen erweitert wird.

Häufiger als die Buckelurnen selbst , sind die tonnenförmigen

Zweiösengefässe , die sich typologisch von ihnen abgezweigt haben

müssen (Abb. 11 auf Taf. II) . Sie bevorzugen edle Proportionen bei

recht spärlicher Tupfen- oder Linienverzierung.

Über eine kleinere Spielart (Abb. 12 auf Taf. II) entwickeln sie sich

weiter zu den steiferen zylindrischen Gefässen mit 2 Ösen, die zwischen

wagerechten Strichgruppen gern balkenwerkartig gestellte Verbindungen

tragen und dadurch am lebhaftesten, wenn auch nicht feinsten , ornamentiert

sind (Abb. 13 auf Taf. II) . Diese Motive mögen aus Bespannungen

der unverzierten Tonnengefässe hervorgegangen sein, denen die Ösen

einen Halt gaben. Denn die Ösen sitzen für Aufhängung an Schnüren

zu tief (sie würden immer am Rande

scheuern), und zeigen auffälligerweise auch

niemals eine Abnutzung durch Schnüre .

Ein anderes Geschlecht von Typen

bilden die doppelkonischen Gefässe. Die

eine Art zeigt den nach innen geneigten

Oberteil auf gerundeter Schulter, die bei

den grossen Urnen gern mit wiederkehren-

den Gruppen hängender Rillen oder Wülste

gegliedert ist (Abb. 14) . Die kleineren

Beigefässe umzieht an diesen Stellen ein

Ornamentband, gefüllt mit den beliebten

T

Abb. 14. Kr. Bomst. 175.

alternierend schräggestrichelten Dreiecken (Abb. 15 auf Taf. II) . Die

typologisch jüngere Art hat ein gebrochenes Profil, dessen Hauptlinie

durch die Ornamentik betont wird (Abb. 16 auf Taf. II) .

Diese Gefässgruppe neigt dazu , ihre Stehfläche fussartig auszu-

prägen und wird so die Vorstufe zu den sogenannten „ Posener Bechern"

oder Pokalen mit hohem Hohlfuss (Abb. 17 auf Taf. III) . Seltener findet sich

diese Tendenz bei den doppelkonisch gerundeten so stark wie in Abb. 18 ,
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einem Gefäss , dessen pralle Formen mit der reichen Gehängeverzierung

auf der Schulter ihm auch eine Sonderstellung verschaffen. Die Pokale

sind in vielen Varianten vorhanden und

gehen in die gleichzeitigen seltenen Fuss-

schalen (Abb. 19 auf Taf. III) und die späteren

häufigen Ständerschalen typologisch über.

Abb. 18. Kr. Filehne . 3/10.

Eine niedrige Fussschale (Abb. 20 auf

Taf. III) leitet zu einer andern Gefässgruppe

über, den Schalen mit einwärts gebogenen

Rand, der einer getragenen schaukelnden

Flüssigkeit Halt vor dem Übergiessen gebietet

(Abb. 21 auf Taf. III). Er ist mit dem rechten Daumen von hinten nach

vorn schräg abgestrichen, eine Technik, die eine Art beweglicher Dreh-

scheibe voraussetzt. Gewöhnlich sind diese gefälligen Schalen mit einer

Öse zum Aufhängen versehen (Abb . 22 auf Taf . III) , selten aber auf

der Innenseite reicher verziert (Abb. 23 auf Taf. III) . Man benutzte

sie in den Gräbern, um die Urnen zu bedecken, was ihrer Erhaltung

meist zum Verderben wurde. Auch kleinere ösenlose Abarten kommen

vor (Abb. 24 auf Taf. III) ; bei manchen fällt die zentrale Erhebung auf.

Ein anderer noch soliderer Gebrauchstypus , der auf den Siedelungen

dieser Zeit die meisten Scherben zu hinterlassen pflegte , präsentiert

sich in dem eiförmigen gerauhten Topf (Abb. 25 auf Taf. III) . Man

fabrizierte ihn in allen Grössen und versah ihn unterhalb des Randes

in der Regel mit angedrückten kleinen Leisten oder Knöpfen, die den

haltenden Händen eine Stütze waren .

Die thrakischen Töpfer hatten die Gepflogenheit, auch den grösseren

Gefässen der behandelten Formen die Unterseite zu rauhen ; schon um

dessentwillen, weil sie dann sicherer zu tragen waren. Im übrigen war

die Oberfläche gut geglättet. Aber die gänzliche Rauhung des Gefäss-

körpers ist auch bei kleinen Typen vor allem beliebt bei den Tassen

(Abb. 26 auf Taf. IV) , und ihre Wirkung wird hier manchmal durch

flächenbedeckende Fingernägeleindrücke erhöht (Abb . 27 auf Taf. IV) .

Sonst aber pflegt die schlichte Tasse ganz unverziert zu sein und da-

durch ihren organisch unsymmetrischen Bau nur um so reizvoller zu

enthüllen (Abb. 28 und 29 auf Taf. IV) .

Daneben tritt ein kombinierter Typus auf, dessen Grundform das

doppelkonische Gefäss mit gerundetem Umbruch abgibt und der durch

seine kleinen Buckel zwischen den hängenden Rillen auf der Schulter

bemerkenswert ist (Abb. 30 auf Taf. IV) . Die weiteren Entwicklungs-

stufen, die schliesslich schalenartig gedrückt erscheinen, geben sich um

vieles anmutiger (Abb. 31 auf Taf. IV) .

Mit die lebendigste Wirkung erzielen aber die einfachen unver-
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zierten Henkelschalen (Abb. 32 auf Taf. IV) ; ihr kalottenförmiger Körper

ist nur durch eine zentrale Eintupfung von aussen standfest gemacht

und von dieser kleinen Stehfläche heben sie sich dem Zugreifenden

dienstbereit und genussverheissend entgegen.

Abb. 34. Kr. Kolmar. etwa 3. Abb. 35. Kr. Filehne. etwa 3.

Abb . 36. Kr. Filehne. 113. Abb. 37. Kr. Kolmar. 1/2.

Abb. 38. Kr. Filehne. etwa 1. Abb. 40. Kr. Filehne. 12. Abb. 41. Kr. Bomst. etwa 3.

Unter den lebendigen Formen der Henkelgefässe fällt ein seltner

steifer Typus mit eigenartigen Verzierungen fast fremdartig auf (Abb. 33

auf Taf. IV) , und auch andere Gefässformen (z. B. Abb. 34) stören

hin und wieder das gewonnene Bild. Im grossen und ganzen aber

wirkt sich in dieser Keramik eine gesunde Kraft in ganzer, wohl be-

herrschter Stärke aus, und in gelegentlichen Spielereien, die sich mit

dem Ende der 4. Periode melden , möchte man nur einen Aus-

fluss ihrer übermütigen Selbstsicherheit sehen, wenn sie nicht auch ein

Zeichen bereits beginnender Ermüdung wären. Solche Gebilde wie das

Fussgefäss mit dreifacher Mündung (Abb. 35) oder die Schale mit den

beiden gelochten Stümpfen (Abb. 36) mögen noch schwer oder gar

nicht deutbaren Zwecken gedient haben; aber das kleine Henkelgefäss

mit doppeltem Bauch (Abb. 37) und die bekannten Stiefelgefässe lassen

sich praktisch nicht mehr rechtfertigen .

Mannus, Bd. IV. 6



82 [8Erich Blume.

Vielfach sind in den Gräbern der 4. und 5. Periode kleine

Klappern (Abb. 38-41 ) gefunden worden, die man allgemein als Kinder-

spielzeug betrachtet, wenn schon ich zur Zeit keinen Grabfund kenne ,

in dem eine solche Klapper sicher mit Kinderleichenbrand vereinigt

gewesen wäre. Sie illustrieren durch ihre Nachbildung von allerhand

Geräten des täglichen Lebens, wie Gefässen , Kissen, Säcken, Trommeln,

oder von Tieren, ganz lustig allerlei Kulturelemente jener Zeit . Dass

sie an einer Schnur getragen werden konnten, dafür spricht die Durch-

lochung, die sich regelmässig an ihnen zeigt. Mag man sie sich also

gern um den Hals eines spielenden Kindchens gehängt denken - dass

für die Kleinen von liebevoller Hand gesorgt wurde, davon zeugen die

Garnituren zierlichen Geschirrs, ganz von den grossen Formen für die

Alten, die sich in Kinderbestattungen beobachten lassen .

Eine Keramik wie die geschilderte, die VOSSens kritisch gesich-

tetem Auriether Typus nächst verwandt ist, zweigt sich von den Formen

des Westens, der eigne Züge bewahrt, durch Ausdehnung der Bevölkerung

die Warthe aufwärts ab und füllt das mittlere Posen mit zahlreichen grossen

Gräberfeldern. Die Gräber liegen gewöhnlich ohne Steinschutz in der

Erde ; in der Mitte bergen sie die Urne, von einer Schale bedeckt, ringsum

stehen die Beigefässe, gewöhnlich eine ganze Garnitur von Formen

ausmachend: Henkelschale, Tasse, Becher usw. Andere Beigaben sind

sehr spärlich; höchstens liegt eine Bronze, z. B. eine Nadel , ein Ring

oder ein Angelhaken, manchmal gar nur ein Bruchstück in der Urne.

Eigentümlich sind diesen Gräbern die vielerörterten Eier- und Käsesteine.

Im Südwesten der Provinz klingt diese blühend entwickelte Gruppe

auf grossen Gräberfeldern aus , die sich von der Bronzezeit bis zur

ältesten Eisenzeit , der 6. Periode nach MONTELIUS, hinziehen. Im

Abb. 42. Kr. Obornik. s. Abb. 43. Kr. Bomst. . Abb. 44. Kr . Schroda. etwa 2 .

nördlichen Posen dagegen verliert die thrakische Kultur mit der 5. Periode

an Intensität; und kein Wunder, gerade jetzt stellen sich nördlich der

Netze die ersten germanischen Funde ein. Dafür nimmt aber der

Süden der Provinz zur ältesten Eisenzeit hin an Fundreichtum zu. Als

Proben mögen hier zwei Gefässe der 5. Periode stehen, das erste mit
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Buckeltupfen und anderen jüngeren Verzierungen (Abb. 42) und das

andere mit Eindrücken eines gerieften Bronzenadelkopfes (Abb. 43) ,

beides Gefässe, die jüngere in die Breite gegangene Formen älterer Typen

vertreten. Als die Keramik der 4. Periode an der Warthe entstand , war

der Süden verhältnismässig spärlich bedacht mit Formen, die wie im benach-

barten Schlesien eine selbständige Weiterentwicklung der ältesten Buckel-

keramik gewähren. Und wenn sich auch mit dem Ende der Bronzezeit die

Bevölkerung dieser Zone durch Zuzug der südwärts ausweichenden

Stammesnachbarn an der untern Warthe so stark vermehrt, ihre Keramik

wird dadurch nur wenig beeinflusst. Vieles ist aber dem geschilderten

nah verwandt.

Die gerauhten eiförmigen Becher, Henkelschalen und doppelkonischen

Urnen, wenn auch in weniger eleganten Formen , leben hier ungeschwächt

fort. Auch die Näpfe mit eingebogenem Rand sind noch beliebte Gebrauchs-

stücke. Anderes erscheint in Varianten, wie der zweiösige Topf mit den

hängenden Reihen von Fingernägeleindrücken (Abb. 44) . Wie sehr die

Keramik Nachkommen der ältesten Lausitzer Typen formt, zeigen

wiederum die Buckelgefässe, deren Hauptzierde von innen nach aussen

gedrückt ist, gerade wie in der 3. Periode. Als erstes Beispiel mag

hier ein Gefäss etwa aus der 5. Periode gezeigt werden, dessen Buckel

allerdings einen einzigartigen, herausfordernden Realismus zur Schau

tragen (Abb. 45 auf Taf. V) .

Der Fortschritt dieser Zeit drängt sich vor allem in technischen

Neuerungen auf. Die ockerbraunen Gefässe werden jetzt manchmal mit

schwarzem Überzug versehen, der zunächst in Ton aufgetragen wird.

Später besteht er aus Graphit, der noch heute auf den Gefässen bei

guter Behandlung weiche silbrige Reflexe schimmern lässt. Und

dieser äussere Glanz erscheint wie der notwendige Ausdruck des inneren

Baues. Die Typen, die sich aus der älteren Zeit erhalten haben , werden

immer feiner und zierlicher. Musste man durch den Henkel der älteren

Tasse den Finger ganz hindurchstecken, um sie fest halten zu können,

so hebt man sie jetzt mit den Fingerspitzen . Die Profile erscheinen

meist weichlich gerundet und neigen manchmal gar zu rundlicher Fülle .

Und auf diesen Flächen spielt eine Ornamentik, die üppiger und

flüchtiger wird.

Einige den altbekannten Typen verwandte graphitierte Gefässe

mögen solche neuen Gestalten veranschaulichen. Besonders charak-

teristisch erscheint die Form des doppelkonischen Buckelgefässes mit

hohem trichterförmigem Rand (Abb. 46 auf Taf. V) . Wie unklar melden

sich hier die Akzente der zarten Ornamentik zwischen dem weichlichen

Buckeltrio! Und wie ältere Motive verflauen , zeigt recht deutlich das doppel-

konisch gerundete Gefäss mit seinen gemächlich breiten Rillen (Abb. 47) .

6*
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Abarten der Bänder aus alternierend schräg gestrichelten Dreiecken,

auch mit der Neigung zur Auflösung, legen sich um das zweiösige

Töpfchen, das an die tonnenförmigen Zweiösengefässe gemahnt (Abb . 48) .

Wiederum andere Züge der Zeit verrät das Schalengefäss von Hall-

Abb. 47. Kr. Rawitsch. 14. Abb. 48. Kr. Rawitsch . 1 .

stattform (Abb. 49 auf Taf. V) , auf dessen bequem gehaltenen Körper

der Wellenwulst etwas selbstbewusst zwischen den punktumstochenen

Buckelstümpfen auf- und absteigt.

Neben den althergebrachten Verzierungsarten kommt eine neu-

modische hin und wieder vor, deren scharfe Ritzungen manchmal noch

mit weisser Farbmasse gefüllt sind, die einst auf dem dunklen Grunde

kräftig abstach (Abb . 50) . Die Ornamenttechnik und ihre Linienmotive

Abb. 50. Kr. Schroda. etwa 2. Abb. 52. Kr. Schroda. etwa

sind bei einer im Nordosten der Provinz heimischen Sondergruppe der

thrakischen Keramik die Regel. Neben all diesen Erscheinungen bleiben

natürlich ungeschmückte Gefässe vielfach im Gebrauch , die aber den

wohlhabenderen Verwandten an Haltung kaum etwas nachgeben (Abb. 51

auf Taf. V) . Waren in der ältesten Zeit die keramischen Typen ziem-

lich deutlich in Form und Verzierung geschieden wie nach Kasten

oder Ständen die Folge einer starken, fabrikmässigen Herstellung,

so fangen die Grenzen jetzt an zu schwanken , und hinüber und

herüber mischen sich die Charaktere.

—

. Auch unter den Schalen gibt es jetzt mehr Spielarten als früher

und neben solch einer vornehm einfachen Schale mit ihren drei pikanten
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Zipfeln und dem breit gezogenen Linienwerk, wie sie in Abb. 52 wieder-

gegeben ist, steht der vierzipflige ovale Typus (Abb. 53 auf Taf. V) als

ein Ausdruck des Suchens nach neuen Reizen, vielleicht mit dem prak-

tischen Nebenzweck, dass die Schmalseiten ein sichreres Abgiessen des

Inhalts ermöglichten.

Ein noch feineres Geschlecht mit allen Künsten dieser Zeit bilden

die Nachkommen der Henkelschalen, die sich als Gruppe kaum noch

scharf von den Tassen trennen lassen. Als Proben dieser Gattungen

mögen hier ein paar Typen gezeigt werden, wie die jüngere Buckeltasse ,

deren Rand so begehrlich zum Genuss herausfordert (Abb. 54 auf Taf. V)

und die konische Form mit ihrem ungeschickten Henkel und den un-

organischen Buckelwucherungen , wie sie eben nur jetzt vorkommen

können (Abb. 55 auf Taf. V) ; Anklänge an metallische Vorbilder stellen

sich gern bei den Tassen ein , oft in spezielleren Motiven als gerade

bei dem vorgeführten Exemplar (Abb. 56 auf Taf. V) , das eine recht

strenge Ornamentik aufweist ; es ist graphitiert und von einer pappen-

haften Dünne der Wandung.

Seine grosse Leichtigkeit verdankt es einer besonderen Art von fein-

geschlemmtem Ton, der neben der Graphitierung als zweite technische Er-

rungenschaft am Ende der Bronzezeit in Aufnahme kommt. Er bemächtigt

sich aller vorhandenen zierlicheren Gerätformen (Abb . 57-60) , der Schalen,

Abb. 57. Kr. Schmiegel. etwa . Abb. 58. Kr. Schmiegel . etwa ' . Abb . 60. Kr. Rawitsch.

Henkelschalen, Töpfchen mit und ohne Ösen, prägt sie aber in eigner

Weise um ; der helle feine Ton der dünnwandigen, ornamental nur

wenig behandelten Gefässe lockte nun zu farbiger Verzierung der Flächen,

wie sie ja in dieser Zeit auch anderwärts im Schwange war. Aber die

intensive Lebensfreude , die aus den süddeutschen Hallstattgefässen

manchmal fast grausam hart hervorleuchtet, scheint hier einer gedämpften

Milde zu entsprechen . Wenigstens sind die hauptsächlich verwendeten

Farben, ein Purpurrot und ein Schwarzbraun jetzt recht gedunkelt.

Das Braun wird gern in allerlei geometrischen Ornamenten, Strichgruppen ,

Sonnenrädern, Tiquetren u. dgl. vermalt (Abb. 57 u. 58) , das Rot dagegen

mehr zur Füllung von Flächen aufgetragen (Abb. 58 u . 59 auf Taf. VI) , ja

mehrfach kommen Gefässe vor, die ganz in Rot getaucht sind (Abb. 60) .

Manchmal lassen sie dann noch weissliche und dunkelbraune Ver-

zierungen erkennen. Aber die geometrische Ornamentik lebt sich
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kaum der Form der Gefässe ganz ein und wirkt daher meist wie eine

fremde Zutat, während doch in den seltneren Flächentönungen feine

Wirkungen erreicht werden, wie in der Verbindung von Graphitierung mit

roter Bemalung oder bei roten Aufträgen auf bläulich grauem Ton,

für die das moderne Auge wohl am empfänglichsten ist. Scherben

dieser Art sind mir in der Provinz nur aus Chojno, Kr. Rawitsch, be-

kannt geworden, von einem grossen, wildverwüsteten Gräberfelde, nur

eine Meile von der schlesischen Grenze entfernt, das m. W. überhaupt

die meisten bemalten Gefässe in Posen geliefert hat. Es dürfte so

ziemlich in der Mitte des schlesisch-posenschen Kerngebietes ihrer Ver-

breitung liegen . Denn nur auf einem verhältnismässig engen Gebiet

findet sich diese Feinware, schon im nördlichen und nordöstlichen Posen

fehlt sie auf den etwa gleichaltrigen thrakischen Gräberfeldern. Sie

beschränkt sich nun aber nicht nur auf die edleren Gebrauchsformen

der Keramik, sondern gestaltet auch andere Dinge wie jene primitiven

Tierfiguren mit Rückenöffnung nach (Abb. 61 u. 62 auf Taf. VI) , die

schon am Ende der 4. Periode aufkommen und die man als Lampen

zu deuten pflegt.

Solche Gebilde, manchmal aus reiner Sucht nach neuen Formen

entstanden, sind jetzt recht beliebt, und die Nachbildungen von Trink-

hörnern (Abb. 63 auf Taf. VI) oder der kleine Tisch auf seinen gebogenen

vier Beinen (Abb. 64 auf Taf. VI) , sind nur ein paar charakteristische

Beispiele dafür. Auch die praktisch vielleicht noch deutbaren Zwillings-

und Drillingsgefässe (Abb . 65 u . 66 auf Taf. VI) stellen sich häufiger

ein. Überhaupt nehmen die Gebrauchsgerätschaften für die wohlge-

deckte Tafel zu ; die eigenartigen Scheiben (Abb. 67 auf Taf. VII) , die

in den verschiedensten Grössen mit einer glatten und einer durch Finger-

spitzeneindrücke kräftig gerauhten Seite hergestellt werden , möchte

man als Gebäckunterlagen ansehen ; doch bleibt der Zweck der manch-

I

Abb. 65. Kr. Jarotschin . 3. Abb . 68. Kr . Rawitsch. .

mal vorhandenen mehrfachen Durchbohrungen ungeklärt. Auch den

garnrollenähnlichen Tonstützen wird man schwerlich eine sichere Deutung

geben können (Abb . 68) . Neben Fussschalen , die aus älteren Zeiten

überkommen sind (Abb. 69 auf Taf. VII ) bilden sich die eigenartigen

Ständerschalen in vielen Variationen aus bis herab zum praktisch un-

brauchbaren Kinderspielzeug (Abb. 70 auf Taf. VII) . Wahrscheinlich
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dienten sie als Tischöfen zum Anwärmen der Speisen. Denn als Tafel-

gerät wird man alle diese ungewöhnlichen Formen aufzufassen haben .

Gleicht doch das Grab dieser Zeit, das oft keine Urne enthält, nur

den Leichenbrand mit einigen Schmuckstücken inmitten des ausgewählten

Geschirrs, umsetzt von einem Kopfsteinkranze oder von einer Stein-

decke geschützt, einer wohl gedeckten Tafel gerade wie in den älteren

Perioden.

Nur wird man vermuten dürfen, dass mit der verfeinerten Topf-

ware sich auch ihr Inhalt zu schärferen Reizen gewandelt hat. Pflegen

wir doch auch die leckeren Speisen von kleineren Tellern und die

stärksten Getränke aus den zierlichsten Gläsern und Tassen zu geniessen.

Mit der Verfeinerung der Keramik geht ja Hand in Hand ein ebenso

reicher Aufschwung der allgemeinen Kulturverhältnisse . Die Beigaben

häufen sich in den Gräbern. Neben die altgewohnte Bronze und das

neugewonnene Eisen treten seltnere Materialien wie Bernstein für Ringe

und Gold, das zu Ringschmuck gegossen oder von geübter Hand zur

Plattierung von eisernen Gebrauchsgegenständen wie Nadeln , Äxten

ausgehämmert wird . Italischer Import besonders an Fibeln wird neben

dem ungarischen häufig und mit den wachsenden Handelsbeziehungen

hebt sich der äussere Eindruck des luxuriösen Lebens.

Seinem Körper wendet man peinliche Pflege zu, wie die Garnituren

von bronzenen Pinzetten und Ohrlöffelchen beweisen. Mit langen Perl-

ketten aus gelbem Email oder blauem Glasfluss schmückt sich jetzt die

thrakische Weiblichkeit, und die grossen üppigen Buckelurnen mit ihren

Hängeverzierungen lassen bisweilen etwas von ihrer raffiniert heraus-

fordernden Toilette ahnen. Um diese Damen bemühten sich Ritter,

von denen uns die eleganten Bronzeschwerter von Gorzewice, die in

stutzerhaft breite Scheiden gesenkt wurden, genügend Kunde geben .

Was die antiken Nachrichten von den Thrakern erkennen lassen,.

ergänzt dieses Bild vollauf. Vielweiberei war bei ihnen heimisch, um-

spielt von den zügellosen Sitten der Unverheirateten, und dieses wilde

Geschlechtsleben feierte seine religiös geweihten Triumphe in orgia-

stischen Kulten asiatischen Gepräges. Einem solchen Leben ist auf die

Dauer kein indogermanisches Volk gewachsen, wenn es nicht mit anderen

Rassen verschmilzt.

So kommt auch bei den Karpodaken ein schneller Verfall . Kümmer-

liche Reste alter Herrlichkeit sind das letzte , was wir aus den älteren

Latènestufen von ihnen besitzen, daneben Übergänge zu Formen eines

neuen Geistes, die andeuten, dass hier Thraker allmählich germanisiert

wurden (Abb. 71-73 auf Taf. VII) . Der Germanisations - Prozess spielt

sich in südlichen Gegenden der Provinz ab. Denn ruckweise war das Land

von Norden her germanisch geworden. Die ersten Germanen erschienen
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nördlich der Netze in der 5. Periode, jene Germanen mit den etwas

protzig zur Schau getragenen schwerfälligen Schmuckstücken am Ende

der Bronzezeit. Schon Jahrhunderte lang waren sie Nachbarn der

Thraker gewesen, und natürlich hatten sie sehnsüchtig hinübergeschielt

zu der höheren Nachbarkultur. Aber was sie ihnen z. B. in der Keramik

absahen, das waren zwar neue Elemente, doch geben sie sich in den

ihnen eigentümlichen, bäuerisch anmutenden Formen mit dem Aus-

druck der Behaglichkeit und der Beleibtheit wie bei deutschen Bier-

bankzechern. Aber eine schier unverwüstliche Kraft spricht aus ihnen,

jene Kraft, die die überfeinerte und nervös überreizte Kultur der Karpo-

daken einfach über den Haufen warf.
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14. = Ausst. 1909 Nr. 1536 auf Taf. 7 ; Privatbesitz. Blotnik, Kr. Bomst.

15. KFM 1909 : 319 u. 1908 : 299 Wreschin, Kr. Filehne (das erste Ausst. 1909 Nr. 1309)

16. KFM 1908 : 179 Wreschin, Kr. Filehne.

17. KFM 1902 : 229 Langenfurth, Kr. Obornik.

18.

--

-

---

=

H. G. 1018 Kowalewko, Kr. Obornik.

1905 : 8 Stempuchowo, Kr. Wongrowitz.

1902 : 642 Czarnikau .

Ausst. 1909 Nr. 1312 auf Taf. 8 ; Slg. Ostrau. Wreschin, Kr. Filehne.

19. KFM 1908 : 289 u. 449 Wreschin, Kr. Filehne.

20. KFM 1902 : 395 Schroda , am Bahnhof.

21. Poln. Mus. Posen. Kowalewko, Kr. Obornik (Ausst. 1909 Nr. 1423) .

22. KFM 1908 : 128 Wreschin, Kr. Filehne.

23. KFM 1898 : 119 Seeort, Kr. Kolmar.

24. KFM 1900 : 306 Birnbaum, an der Bismarcksäule.

1908 : 127b Wreschin, Kr. Filehne (lag auf Urne 1908 : 127 a in Abb. 10).

1906 : 14 Rosko (fr . Gemarkung Annavorwerk) , Kr. Filehne.

1900 : 343 Birnbaum, an der Bismarcksäule.

25. KFM 1908 : 228 Wreschin, Kr. Filehne.

26. KFM 1910 : 356 desgl .

27. KFM 1910 : 607 Schlehen, Kr. Posen-West.

28. KFM 1900 : 352 Birnbaum, an der Bismarcksäule.

---

1895 : 195 Slopanowo , Kr. Samter.

1908 : 354 Wreschin, Kr. Filehne.

29. KFM 1908 : 354 desgl.

30. KFM H. G. 1355 Golaschin, Kr. Obornik.

--
1908 : 206 Wreschin , Kr. Filehne.

31. KFM 1908 : 335 desgl.

1895 : 210 Pakawie, Kr. Samter.

32. KFM 1908 : 387. 410. 409. 390. 382. 383. 403. 399. 381 alle aus Wreschin, Kr. Filehne.

33. KFM H. G. 352 Cerekwice, Kr. Posen-West.

34. ==

35. =

36.

37.

38.

=

=

-

1902 : 241 Langenfurth, Kr. Obornik.

1908 : 350 Wreschin , Kr. Filehne.

Ausst. 1909 Nr. 849 auf Taf. 7 ; Privatbes . Wilhelmshöhe, Kr. Kolmar.

Ausst. 1909 Nr. 1353 auf Taf. 8 ; jetzt KFM 1909 : 325 Wreschin, Kr. Filehne.

Ausst. 1909 Nr. 1331 auf Taf. 8 ; jetzt KFM 1909 : 320 desgl.

Ausst. 1909 Nr. 1745 auf Taf. 7 ; jetzt KFM 1909 : 432 Seeort, Kr. Kolmar.

Ausst. 1909 Nr. 1350 auf Taf. 8 ; jetzt KFM 1909 : 324 Wreschin, Kr. Filehne.

39. KFM 1909 : 542 Santomischel, Kr. Schroda (Ausst. 1909 Nr. 2061 ).

40. =

41 .

42.

43.

=

=

=

Ausst. 1909 Nr. 590 auf Taf. 8 ; Privatbes . Wreschin, Kr. Filehne.

Ausst. 1909 Nr. 1578 auf Taf. 8 ; Privatbes. Blotnik, Kr. Bomst.

Ausst. 1909 Nr. 1471 auf Taf. 8 ; jetzt Poln . Mus. Posen. Kowalewko, Kr . Obornik.

Ausst. 1909 Nr. 1554 auf Taf. 8 ; Privatbes. Blotnik, Kr. Bomst.
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44. = Ausst. 1909 Nr. 992 auf Taf. 9 ; jetzt KFM 1910 : 148 Nadziejewo, Kr. Schroda.

45. KFM 1910 : 942. Wojtostwo, Kr. Schrimm.

46. KFM 1906 : 438 Chojno, Kr. Rawitsch.

47.

48.

=

=

Ausst. 1909 Nr. 241 auf Taf. 10 ; jetzt KFM 1909 : 41 Chojno, Kr. Rawitsch.

Ausst. 1909 Nr. 262 auf Taf. 10 ; jetzt KFM 1909 : 62 desgl.

49. Privatbes. Chojno , Kr. Rawitsch (Ausst. 1909 Nr. 2227) .

50. - Ausst. 1909 Nr. 995 auf Taf. 11 ; jetzt KFM 1910 : 151 Nadziejewo, Kr. Schroda.

51. KFM 1910 : 167 Nadziejewo, Kr. Schroda (Ausst. 1909 Nr. 1011 ) .

52. = Ausst. 1909 Nr. 1028 auf Taf. 10 ; jetzt KFM 1910 : 183 Nadziejewo, Kr. Schroda .

53. KFM 1905 : 452 Biernatki, Kr. Schrimm.

54. KFM 1904 : 236 desgl.

55. KFM 1905 : 145 desgl.

56. KFM 1906 : 372 Chojno , Kr. Rawitsch.

57.

58.

= Ausst. 1909 Nr. 1688 auf Taf. 10 ; jetzt KFM 1909 : 386 Deutsch - Poppen, Kr.

Schmiegel.

=
Ausst. 1909 Nr. 1687 auf Taf. 10 ; jetzt KFM 1909 : 385 desgl.

59. KFM 1904 : 298 Dronkau, Kr. Schrimm .

60. = Ausst. 1909 Nr. 360 auf Taf. 10 ; jetzt KFM 1909 : 160 Chojno, Kr. Rawitsch.

61. KFM H. G. 629 Gorzewice, Kr. Samter.

62. Desgl. u. KFM 1899 : 853 Gorsko , Kr. Bomst, (?) aus Slg. Halas .

63. KFM 1901 : 565 Konojad , Kr. Kosten.

-
1901 : 134 Konojad, Kr. Kosten.

1909 : 386 Deutsch- Poppen, Kr. Schmiegel (Ausst. 1909 Nr. 1698) .

64. KFM 1905 : 167 Biernatki, Kr. Schrimm.

65. = Ausst. 1909 Nr. 177 auf Taf. 9 ; Privatbes. Gora, Kr. Jarotschin.

66. Privatbes. Chojno, Kr. Rawitsch (Ausst. 1909 Nr. 2520) .

67. KFM 1906 : 412 Chojno, Kr. Rawitsch.

68.

-

=

1905 : 117 Dronkau, Kr. Schrimm .

1909 :230 Chojno, Kr. Rawitsch (Ausst. 1909 Nr. 430) .

1906 : 163 Dronkau, Kr. Schrimm, Grab IV.

Ausst. 1909 Nr. 294 auf Taf. 9 ; jetzt KFM 1909 : 94 Chojno, Kr. Rawitsch.

69. KFM 1908 : 642 Dembicz -Kolonie, Kr. Schroda.

70. KFM 1897 : 481-483 Wilhelmshöhe , Kr. Kolmar.

71. KFM H. G. 199. 204. 239 Umgegend von Graetz.

72. KFM H. G. 191 desgl.

73. KFM 1903 : 225 u . 223 Separowo, Kr. Graetz.

Oberlehrer Traugott FRIEDEMANN, Einbeck :

Über vorgeschichtlichen Unterricht auf den höheren

Schulen.

Was ich Ihnen zu sagen habe , sind nur Andeutungen eines für

die vorgeschichtliche Forschung begeisterten Laien . Und wenn ich hier

diese Galerie gelehrter Männerköpfe vor mir sehe, möchte ich reumütig

ausrufen : „Meine Herren, gehen Sie hinaus von mir, denn ich bin ein

sündiger Dilettant ! " Erwarten Sie also nur rein praktische Winke.
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Der erste Einwand gegen vorgeschichtlichen Unterricht auf den

höheren Schulen wird lauten : Wir haben keine Zeit dazu. Und

wenn die Vorgeschichte als neuer Unterrichtszweig eingeführt werden

und unsere Schulen auch nur eine halbe Stunde vierteljährlich mehr

belasten sollte , so würde ich bei aller Vorliebe für unsere Wissenschaft

sagen: Nie und nimmermehr ! Stunden- und Lehrpläne sind für Lehrer

und Schüler über und über voll. Was man noch mehr hinein zu tun

versucht, läuft von selbst über , erfüllt seinen Zweck nicht , sondern

schadet nur! Raum und Zeit können aber, wie ich bald zeigen zu

können hoffe, mit Bequemlichkeit innerhalb des heutigen Rahmens der

Schule gefunden werden.

Der zweite Einwand wird sein : Die Ergebnisse der vorgeschicht-

lichen Forschung sind noch zu ungewiss. Dies, m . D. u . H. , ist bei

nahe besehen, überhaupt kein Einwand. Denn ungewisse Ergebnisse

gibt es in jeder Wissenschaft. Kein vernünftiger Lehrer wird Hypothesen

als sichere Ergebnisse darstellen. Ist er so temperamentvoll , es doch

zu tun, so liegt es an ihm und nicht an der Vorgeschichte. Überall

gibt es gesicherte Ergebnisse und geistvolle Hypothesen. Warum sind

TACITUS, PLINIUS, CÄSAR, durch deren Brille wir die Geschichte der

alten Germanen zu sehen pflegen, sicherere Quellen als Moorleichen und

Bodenfunde? Sehen wir in TACITUS' Schilderungen die Vorfahren direkt

vor uns ? In mancher Beziehung doch gewiss direkter durch die Funde,

durch Dinge, die sie berührt, die sie gefertigt , die sie am Leibe getragen

haben , Realien , die durch keine schriftliche Quelle ersetzt werden

können. Trotzdem ist es Tatsache, dass unter uns Schulmännern , wie

überhaupt unter den Vertretern der Sprachwissenschaft und der Ge-

schichte die geschriebene Quelle ein heiliges Ansehen geniesst, während

die gehauene , gestampfte , geritzte , geklopfte, modellierte, gewebte,

getriebene, gebackene „nur mehr ein äusseres Interesse" erweckt. Nach

dem heutigen Stande der Schulwissenschaft darf man im Unterricht

ruhig sagen (denn so steht es in noch eingeführten Lehrbüchern) : Die

Germanen stammen wie alle indogermanischen Völker aus Asien : sie

sind mit den Griechen und Italikern usw. in sehr früher Zeit nach

Europa gewandert, während die Inder in Asien blieben. Wollte man

aber sagen: Die Indogermanen haben ihre Ursitze wahrscheinlich im

Nordwesten Europas , so könnte es einem passieren, dass man beim

Öhrchen genommen würde und zu hören bekäme : Herr, bleiben Sie

den Schülern mit solchen unausgegorenen Hypothesen vom Leibe !

Erst, nachdem Sprach- und Geschichtswissenschaft ihre Verbeugung

vor dem Westen gemacht hat, wird man dieser Anschauung freundlicher

entgegen treten.

Den Einwand der Unsicherheit der Ergebnisse müssen wir also
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zurückweisen ; diese Eigenschaft teilt unsere Wissenschaft mit jeder

Geisteswissenschaft. Es fragt sich nur, ob alle Irrtümer so interessant

sind, wie die etwaigen der Vorgeschichte.

Denn interessant ist die Vorgeschichte für die Schüler im höchsten

Grade. Das Schulleben leidet doch , das müssen wir trotz tüchtiger

Fortschritte eingestehen , immer noch allzusehr an der Blässe des Ge-

dankens. Wir haben doch noch zu wenig Gelegenheit, mit Anschauungs-

material zu arbeiten, das die Vorstellungen wirklich bereichert. Es ist

zwar Schulsitte , z. B. griechische Tempel , griechische Bildwerke,

römische Legionssoldaten , Cäsars Brücken in Bildern oder Modellen

vorzuzeigen bezw. anfertigen zu lassen ; es ist aber durchaus nicht

Sitte, germanische Moorleichen, Baumsärge, Kleidungsstücke , Sonnen-

scheiben, Dolmen, Hügelgräber, Urnen usw. auf jene Art den Schülern

zu veranschaulichen . Und die sogenannten Anschauungsbilder von den

alten Germanen, die in den Schulzimmern herumhängen, sind unglaublich

unecht, völlig phantastisch, während wir doch nach Moorfunden und

authentischen Bildwerken genau wissen, was die alten Germanen anhatten,

wie sie ihr Haar trugen usw.

Es ist also notwendig, dass hier die Vorgeschichte in die Schule

hineingetragen wird . Es handelt sich dabei zunächst gar nicht um

schwierige Forschungsprobleme , sondern einfach um Bereicherung der

· Anschauung, um Klärung nebelhafter Begriffe ; und alles, was ins Schul-

leben Form und Farbe hineinträgt, soll man gierig aufnehmen, ganz

abgesehen von der nationalen Bedeutung der vorgeschichtlichen Wissen-

schaft, auf die ich nach den lichtvollen Auseinandersetzungen des Herrn

Vorsitzenden wohl nicht mehr einzugehen brauche.

Ein erweiterter und vertiefter Geschichtsunterricht , wie er jetzt

mehr und mehr durchdringt, darf auch an stilgeschichtlichen Fragen nicht

vorbeigehen. Der vorgeschichtliche Unterricht, der natürlich mindestens

mit bildlichem Material (wo nicht Nachbildungen oder kleine Samm-

lungen zur Hand sind) betrieben werden muss, hilft durch die Gewöhnung

an das scharfe Erfassen der Einzelheiten der Ornamentik, den Sinn für

Stilunterschiede ausbilden , und arbeitet uns vor, wenn wir mittelalterliche

Kunstgeschichte treiben wollen.

Die eigentliche Vorgeschichte des Menschen ist mit der Vorgeschichte

der Erde eng verbunden, und so arbeiten wir uns mit den naturwissen-

schaftlichen und geographischen Kollegen in die Hände.

Das sind Gründe, die die Schulen selbst angehen. Die Wissenschaft

hat aber noch einen eigensüchtigen Grund, sich in der Schule einzunisten :

Die Schule muss ihr Aufklärungsarbeit leisten , muss ihr Freunde ge-

winnen , damit der aufstrebenden Wissenschaft der Vorgeschichte ein

Nachwuchs zugeführt wird ; und die Vorgeschichte braucht überall Laien
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als Sammler und Ablieferer : „ findige Verehrer“ und „ ehrliche Finder".

Dazu kann die Schule helfen.

Aber, wo ist Raum und Zeit für diesen Unterricht, in welchen

Klassen? Ich lege hier die preussischen Lehrpläne zugrunde . Da bietet

sich die Gelegenheit an drei Stellen . Zum erstenmal beim Beginn des

Unterrichts in der deutschen Geschichte in Untertertia, zweitens im

deutschen Unterricht in der Obersekunda , drittens beim Geschichts-

unterricht in Unterprima. Der Lehrplan der U III schreibt die Behandlung

der Geschichte vom ersten Auftreten der Germanen bis zur Reformation

vor ; dazu eine kurze Übersicht über die römische Kaiserzeit, am besten

mit beständigem Bezug auf die Germanen. Ein ungeheueres Gebiet

mit sehr schwierigen Problemen : Lehnswesen , Papsttum , römisches

Kaisertum, mittelalterliches Kaisertum Verhältnisse und Begriffe , die

dem 12-13 jährigen Knaben sehr schwer nahe zu bringen sind. Man

darf hier auf keine Weise den Stoff, der schon überreichlich ist, ver-

mehren. Es ist aber auch nicht nötig ; wir richten uns ganz nach dem

Lehrbuch. Da steht ein Kapitel über das Leben der alten Germanen,

meist romantisch, unbestimmt ausgedrückt, Brocken aus TACITUS und

CÄSAR und aus - SIMROCKS Mythologie ! Hier handelt es sich ein-

fach darum, die Ergebnisse der vorgeschichtlichen Forschung an die Stelle

alter Sagen zu setzen. Man spreche von der Urheimat der Germanen an der

Ostsee, rede von ihrer Kultur, wie sie sich in Keramik, Giess- , Schmiede-

und Webekunst offenbart, mit mehr Achtung ; das nimmt nicht mehr

Zeit weg und ist gewiss richtiger, als die gewöhnliche Phrase von der

Unbildung unserer Vorfahren und ihren Bärenhäuten . Die Erwähnung

von Weizenkörnern , die an Urnen klebend uns mehr als alles andere

den Ackerbau beweisen , wird hier schon lebhaftes Interesse erregen

und ohne viel Worte von der Wichtigkeit der Ausgrabungen überzeugen.

Der Sinn wird dadurch wieder auf das einfache Praktische gelenkt, was

für unsere phantastisch beanlagte Jugend von grossem erzieherischen

Wert ist als Gegengewicht gegen die abstrakte Welt des Gedankens ,

in der wir uns ja zumeist bewegen. Bei der Geschichte der römisch-

germanischen Berührung muss man immer wieder auf die Bodenfunde

zu reden kommen, um ein anschauliches Bild von dem Umfang der

römischen Beeinflussung und der germanischen selbständigen Verarbeitung

des Überkommenen zu geben. Die Realien geben Gelegenheit zu

technischen Exkursionen . Bronzeschmuck, Bronzeschwerter aus der Vor-

zeit fordern heraus zu Vergleichen mit den Realien des deutschen

Mittelalters, die der Schüler im Nibelungenliede kennen lernt.

Damit sind wir aber schon in die Klasse eingetreten, die nach

meinen Erfahrungen am meisten Zeit und Gelegenheit bietet zu einer

eingehenden Beschäftigung mit der Vorgeschichte : in den deutschen
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Unterricht der Obersekunda , wo wir uns mit der ältesten deutschen

Literatur, Sprachgeschichte und Sprachentwicklung beschäftigen. Hat es

sich in der U III wesentlich darum gehandelt, den kleinen Buben einen

klareren Blick in das Leben unserer Vorfahren zu gewähren auf Grund

von Bildern und anderem Anschauungsmaterial und sie überhaupt einmal

darauf aufmerksam zu machen, dass es so etwas gibt wie Vorgeschichte,

so kann man in Obersekunda schon bedeutend mehr Verständnis voraus-

setzen ; die Schüler können schon ein wenig an der Methode der

Forschung teilnehmen ; man zeigt ihnen nicht nur das Ergebnis, sondern

auch einen Teil des Weges, auf dem man zum Ziel gekommen ist.

Zudem ist dem Lehrer auf dieser Stufe ein verhältnismässig grosser

Spielraum gelassen ; der Lehrplan ist ausserordentlich verständnisvoll

geordnet ; man braucht hier nicht zu hetzen, sondern kann sich wirklich

einmal vertiefen. Hier ist auch der Ort, auf die Schwächen linguistischer

Beweise aufmerksam zu machen ; man kann und muss das allerdings

ohne Schärfe und Missachtung tun, aber vielleicht um so drastischer :

ein einziges unter zweifellos indogermanischen Bodenschätzen gefundenes

Schafkötel beweist mehr für die Existenz des Schafes, als die schönsten

etymologischen Gleichungen. Dass Wörter und Sachen nicht immer

zusammen stimmen, lehren Beispiele , wie got. ulbandus und die sehr

durcheinandergehenden Bezeichnungen für Buche und Eiche.

Sie sehen , es handelt sich im ganzen nur um archäologisch

orientierte Altertumskunde.

Schliesslich ist die Möglichkeit vorgeschichtlichen Unterrichts noch

in der Unterprima gegeben, wo der Geschichtsunterricht wieder mit der

germanischen Vorgeschichte einsetzt. Der Deutschlehrer der O II und der

Geschichtslehrer der UI müssen sich hier ins Einvernehmen setzen,

damit nicht zweimal kurz nacheinander dasselbe oder allzu Verschiedenes

gelehrt wird. Wird in der OII ein guter Grund gelegt, so kann man

in der UI bequem darauf fortbauen. Schön wäre es, wenn wir auch

auf die Urzeit näher eingehen könnten ; dafür haben die Jungens ein

gesundes hohes Interesse . Wir müssen hier mit den naturwissenschaft-

lichen Kollegen zusammenarbeiten, die uns die anthropologischen, geo-

logischen und chemischen Grundfragen abnehmen müssten. Einen Streit

mit den theologischen Amtsgenossen brauchen wir nicht zu fürchten ,

wenn wir nur selbst bei der Stange bleiben.

Aber wir müssen in unseren Anforderungen vorläufig sehr bescheiden.

sein. Wir dürfen beileibe nicht mit der Forderung hervortreten : Ein-

führung des vorgeschichtlichen Unterrichts in den Lehrplan der höheren

Schulen. Das wäre eine grundverkehrte Taktik. Zu einem Unterricht

in der Vorgeschichte Europas werden wir doch allmählich kommen und
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schon jetzt auf einem ehrlichen Schleichwege : nämlich durch Einfügung

vorgeschichtlicher Lesestücke in die deutschen Lesebücher. Das kann

auf jeder Stufe mit Erfolg geschehen. Im Mannus befinden sich einige

Aufsätze, die die Herren Verfasser nur laienmässig zuzustutzen brauchten

und sie wären vorzüglich geeignet, in ein Primalesebuch aufgenommen

zu werden, von wo aus sie dann eine ausführliche Behandlung im

deutschen Unterricht finden könnten. Auch durch Anschaffung geeigneter

Werke für die Schüler- und Lehrerbüchereien kann vieles erreicht werden.

Wenn ich noch einmal zusammenfassen darf, so scheint mir das

Nächsterreichbare zu sein : in den Klassen U III , O II und UI die Er-

gebnisse der vorgeschichtlichen Forschung an die Stelle der bisher

üblichen aber veralteten Vorstellungen von germanischer und indo-

germanischer Altertumskunde zu setzen. Der Hauptwert muss auf die

Anschauung gelegt werden ; Teilnahme an der Methode der Forschung

ist in den oberen Klassen erforderlich. Das Interesse für Vorgeschichte

muss wachgehalten werden durch geeignete Lesestücke in den deutschen

Lesebüchern und populäre Darstellungen in den Schülerbüchereien .

Die richtige Behandlung der Vorgeschichte setzt allerdings vor-

geschichtlich interessierte Lehrer voraus. Diese auszubilden, ist Sache

der Universitätslehrer, und somit wälze ich die grundlegende Arbeit

wieder zurück auf die Schultern unseres Herrn Vorsitzenden und seiner

Herren Fachgenossen. (Gekürzt. )

Peter HÖRTER, Mayen :

Ein Gräberfeld der ältesten Hallstattzeit

bei Mayen (Rhld .) .

Mit 3 Abbildungen im Text und Tafel XIV-XVII .

Vor der Gründung des Mayener Geschichts- und Altertumsvereins

im Jahre 1904 hörte man von vorgeschichtlichen Funden aus Mayen

und nächster Umgebung fast nichts . Es sind zwar immer viele solcher

Funde gemacht, aber bis auf ein paar Gegenstände , die ins Provinzial-

Museum nach Bonn und in meinen Besitz kamen, nicht beachtet worden.

So konnte zum Beispiel ein sehr grosses Hallstatt- Gräberfeld

durch die hiesigen Steinbrüche fast ganz zerstört werden, ohne dass

die Aussenwelt Kunde davon erhielt. Seit Gründung des Vereins ist
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die Sache aber besser geworden. Es wurden bis jetzt bei Mayen und

in nächster Umgebung festgestellt : aus der neolithischen Periode das

grosse Erdwerk und Wohngruben mit Pfahlbauinventar, wovon schöne

Funde im Mayener Museum ; dann die Rössener und die Glockenbecher-

keramik.

Aus der Bronzezeit ist noch wenig vorhanden. Desto reichere

Funde sind zu verzeichnen aus der Hallstattzeit A, B und D. Auch

aus Hallstattzeit C glauben wir einige Grabfunde zu besitzen . Ferner

die Fundstücke aus 15 Hügelgräbern der älteren und einigen Gräbern

der jüngeren Latènezeit.

Von den letzten Ausgrabungen des Mayener Vereins im Herbst

vorigen und im Frühjahr diesen Jahres will ich jetzt in Kürze berichten.

Es handelt sich um ein Gräberfeld der ältesten Hallstatt- oder,

wie andere wollen, noch der jüngsten Bronzezeit. Denn es ist aller-

dings , wie ich im voraus sagen will, trotz sorgfältigster Untersuchung

von 28 Gräbern nicht die geringste Spur von Eisen gefunden worden.

Dagegen ist in anderen Gegenden, unter anderen in einem von Herrn

RADEMACHER untersuchten Hügelgrabe mit derselben Keramik in

Reusrath bei Opladen, Eisen gefunden worden .

Das Gräberfeld liegt ungefähr 6 km von Mayen auf dem Maifelde

bei den Dörfern Gering und Kehrig auf einem Hochplateau . Im Osten

des Gräberfeldes steigt ein niedriger bebauter Hügel an, wo überall

vorgeschichtliche Scherben zu finden sind. Da hier nun eine Quelle

zutage tritt, nehme ich an, dass wir hier auch die Niederlassung

zu suchen haben . Hoffentlich können wir später auch hierüber be-

stimmtes mitteilen . Es ist ein Flachgräberfeld , wenigstens lässt sich

auf dem allerdings schon seit Jahrhunderten bebauten Felde keine Spur

von Hügeln mehr erkennen . Für Hügel in gewöhnlichem Sinne lagen

die Gräber auch zu nahe zusammen , 5-4-3 und einmal nur 1 m von

einander entfernt. Jedoch fanden sich auf dem ganzen Felde überall ,

wo wir eingruben, grosse Schieferplatten , das heisst kein eigentlicher

Schiefer, sondern mehr felsiges Material, sogenannte Oberköpfe , wie

der Bergmann sagt, in der Erde liegend vor. Dieses Gestein tritt ganz

in der Nähe an verschiedenen Stellen zutage.

Ich vermutete nun gleich, dass diese „ Schieferplatten " irgendwie mit

den Gräbern in Verbindung stehen müssten. Und so fanden wir auch,

einmal in einem Abstand von 2,20 m und einmal 1,10 m von der Grab-

urne entfernt, lückenhaft im Kreise , noch aufrechtstehend, solche Platten

vor. Die Urne des einen Grabes stand bis zum Fuss gemessen 0,60 m

tief, die rundum gefundenen Schieferplatten waren. zum Teil 0,75 m
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hoch und einige standen nur 10 cm unter der heutigen Oberfläche, so

dass man sich wundern musste, dass nicht auch diese durch den Pflug

umgerissen worden waren. Ich denke mir nun , weil die vielen Schiefer-

platten gefunden wurden, dass ursprünglich alle Gräber auf diese Art

eingefasst und die Platten zur Kennzeichnung des Grabes auf der Ober-

fläche sichtbar waren. Denn sonst hätte die Einfassung in so weiter

Entfernung von der Urne ja keinen Zweck. Nur einmal standen zwei

Schieferplatten dicht bei der Urne. Vielleicht war dann doch noch ein

Hügel, wenn auch ein kleiner, innerhalb der Einfassung aufgebaut. Auf

diese Art wäre auch zu erklären, warum die heute noch stehenden

Platten unter der Erde stehen. Denken wir uns ein Gelände voller

Hügel, rundum mit Schieferstücken umstellt. Wurde nun das Feld zum

Beackern hergerichtet, so wurden zuerst die höchsten Stellen der Hügel

abgetragen und die tieferen Stellen mit der abgehobenen Erde ausge-

füllt. Dadurch wurde nun die Einfassung zugeschüttet und die Grab-

urne kam näher zutage. Einzelne um so viel, dass der Oberteil der

Urne beim Beackern des Feldes abgefahren wurde. Wie gründlich

solche alte Anlagen mit der Zeit durch den Feldbau verschwinden

können, lässt sich leicht an dem vorgeschichtlichen Erdwerk am Katzen-

berg bei Mayen beobachten. Dort ist von dem stellenweise 2,50 bis

3 m tiefen Graben mit Wall auch nicht die geringste Spur mehr zu

erkennen. Der Tiefstand der Gräber war verschieden, von 0,30 bis

1 m, bis zum Fuss der Urne gemessen.

Die Graburnen, von 30 bis 64 cm Durchmesser, waren gewöhn-

lich mit einer Schüssel zugedeckt und einigemal mit einer Brandschicht

bis zu 20 cm Stärke umgeben ; doch meistens war diese nicht vor-

handen in der Urne lagen dann die verbrannten Knochen, mit Sand

bedeckt, immer ohne Brandasche und die oft sehr reichen Beigaben,

bis zu zehn Gefässen, und zuweilen auch Bronzen.

Neben den Urnen fand sich nur einmal ein zerbrochener Becher

und zweimal einige Scherben und zwar nur bei solchen, die mit Brand-

erde umgeben waren. Diese können also auch mit der Brandasche in

die Erde gekommen sein.

Die grossen Urnen mit meist leichtem Schulterknick und scharf

nach aussen umgebogenen Rand sind wenig verziert, gewöhnlich nur

mit umlaufenden Rillen auf der Schulter und auf der Innenseite des

Randes. Nur einmal kam eine grössere Urne mit vertikalem Zickzack-

bande vor. Der Ton ist grob und mit Sand und öfter auch mit kleinen

Kohlenstückchen vermischt. Oben ist dieselbe meist schwarz , aber

auch rot geglättet. Der untere Teil ist rauh.

Bei den kleineren Urnen , Schüsseln , Schalen und Bechern ist

Mannus, Bd. IV.
7
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der Ton fein geschlemmt ; sie sind innen und aussen wieder meist

schwarz, einzelne aber auch rot geglättet.

Von den gefundenen Schüsseln , die als Deckeln dienten, sind

vier Stück innen schön verziert (eingeritzt und rot und weiss inkrustiert) ;

wieder andere sind ohne Dekoration ; nur fehlen fast nie die Rillen auf

der Innenseite des Randes.

Schalen wurden in jedem Grabe gefunden , im Ganzen 53 Stück,

von 162 bis 7 cm Durchmesser und 7 bis 2 cm Höhe. 16 Stück

davon sind verziert und zwar im Gegensatz zu den Schüsseln auf der

Aussenseite ; meist mit umlaufenden Rillen und hängenden Dreiecken,

enger oder weiter auseinandergezogen ; doch kamen auch vereinzelt

Bogen und solche mit Vertikalstrichen zwischen den Rillen vor. Auch

die Schalen waren rot inkrustiert, wie man dies, wenn dieselben aus

der Erde kamen, deutlich sehen konnte. Aber beim Trocknen und

Reinigen liess sich die Inkrustation, bis auf geringe Spuren, nicht halten.

Einzelne Schalen und auch Becher hatten am Rande kleine Henkel ,

gewöhnlich noch über den Rand hinausstehend.

Abb. 1. Grab 7 ; etwa 1 .

Gering bei Mayen.

Weil so viele Gräber (28) gehoben wurden, habe ich nur einige

bessere gezeichnet und mit Fundbericht versehen.

Grab 7 (Abb . 1 ) soll als Muster der Aufstellung fast sämtlicher

Gräber dienen . Es ist aufgezeichnet, wie es beim Aufdecken in der
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Erde vorgefunden wurde. Nur einmal waren die im Innern einer Urne

stehenden Gefässe, fünf in der Zahl, jedes mit einer Scherbe zuge-

deckt. Einigemal, besonders bei denen, wo viele (bis zu zehn Stück)

Gefässe als Beigabe vorkamen, standen einige Schalen ineinander und

andere auf der Hochkante . Auch die Schüssel, die als Deckel diente ,

stand verschiedenmal mit der Öffnung nach oben : Die Urne stand, bis

zum Fuss gemessen, 75 cm tief in einem kreisrunden, nach unten sich

verjüngendem Loche von 1,10 m auf der Sohle. In einer Tiefe von

25 cm fand sich eine 20 cm tiefe, rund um die Urne gehende Brand-

schicht. Die Urne hat einen Durchmesser von 40 cm und eine Höhe

von 31 cm, war aus mit Sand vermischtem Ton gefertigt, oben ge-

glättet und geschwärzt, unten rauh. Auf der leicht geknickten Schulter

sind drei umlaufende Rillen eingezogen. Die als Deckel dienende

Schüssel hat einen Durchmesser von 40 cm bei einer Höhe von 10 cm.

Dieselbe ist aus geschlemmtem Ton, aber ohne Verzierung hergestellt

und hat einen hochgewölbten Boden. Im Innern lagen die verbrannten

Skelettreste, mit Sand vermischt, ohne Brandasche. Auf diesen stand

ein unverzierter Becher von 13 cm Höhe und drei Schalen von 14 bis

15 cm Durchmesser und 5 bis 6 cm Höhe, geglättet und geschwärzt,

aber ohne Verzierung . In der umgebenden Brandschicht fanden sich

noch Scherben von einem Becher mit steil aufsteigender Wandung aus

rauhem Ton und mit einer roten Tonschicht geglättet.

Grab 11 (Taf. XIV) : Die Haupturne stand nur 45 cm tief und war

der obere Teil so zerstört, dass sie nicht mehr zusammengesetzt wer-

den konnte. Auch die als Deckel dienende Schüssel (f) war ganz zerdrückt.

Soviel man an den aufgehobenen Stücken messen konnte, hatte selbige

einen Durchmesser von 38 cm. Auf dem abgeschrägten Rande auf der

Innenseite waren zwei Hohlrillen eingezogen. Auf der Innenwandung waren

oben sechs umlaufende rot inkrustierte Rillen eingeritzt, darunter ein

aus sechs parallel laufend rot inkrustierten Linien gebildetes Zickzack-

band, dann vom Boden aus aufwärts wieder sechs konzentrische Hohl-

rillen, diese waren ohne Inkrustation . Im Innern der Urne lagen auf

dem Boden die verbrannten Knochen. Auf diesen stand ein 111/2 cm

hoher, rot geglätteter, mit vertikalen Zickzacklinien verzierter Becher

(e), darauf ein ebensolcher schwarz geglätteter Becher (h) mit Hohl-

rillen auf dem scharf umgebogenen Rande und dem Bauche. Rundum

standen fünf Schalen von 16 bis 13 cm Durchmesser und von 72 bis

6 cm Höhe. Davon waren vier (a , b, c, d) mit eingeritztem Gurtbündel

und Zickzackband verziert. Dann fand sich noch ein Spitzbecher (g) ,

ebenfalls mit Hohlrillen auf dem Rande und der Schulter verziert.

Grab 12 (Taf. XV) . Die Graburne a , welche in einem 55 cm tief

7*
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ausgehobenen Loche stand, hatte eine Bauchweite von 40 und eine

Höhe von 30 cm. Dieselbe hatte einen scharf umgebogenen Rand aber

ohne Hohlrillen. Auch auf der kaum merk-

lich eingeknickten Schulter fehlten die Hohl-

rillen.

.Abb. 2.

Schüssel b. 10.

Die Urne war mit einer Schüssel (b)

zugedeckt, die einen Durchmesser von 34

und eine Höhe von 12 cm hat. Der scharf

abgeschrägte Rand ist mit rot inkrustierten

und schraffierten Dreiecken verziert. (Da

diese Randverzierung in der grossen Ab-

bildung auf Taf. XV versehentlich fortge-

Grab 12. Gering b. Mayen. blieben ist, wird hierneben ein verkleinertes

Bild dieser Schüssel, mit jener Randver-

zierung, wiederholt : Abb. 2.) Dann kommen nach innen zu drei um-

laufende Hohlrillen, dann zwei Bänder mit eingestochenen gegenein-

anderstehenden unregelmässigen Dreiecken, weiss inkrustiert, dann wieder

rot inkrustierte Bogen. Auch vom Boden aus aufwärts wieder um-

laufende Hohlrillen. Dann fanden sich noch im Innern der Urne auf

den verbrannten Knochen eine kleine Urne (c) von 23 cm Durchmesser

und drei bauchige Becher ; zwei davon (d und f) mit abgestossenem

Henkel, alle mit Gurtfurchen versehen und schwarz geglättet.

Grab 16 (Taf. XVI) . Die Urne a stand, bis zum Boden gemessen,

75 cm tief und war wie die meisten nicht mit Branderde umgeben .

Die als Deckel dienende Schüssel (b) hat einen Durchmesser von 44

und eine Höhe von 10 cm. Auf der Innenseite des Randes sind zwei

umlaufende Hochrillen eingezogen. Dann zwei parallel laufende Rillen

auf der Innenseite der Wandung, dann ein Band gebildet durch dicht

nebeneinanderstehende , mit der Spitze nach unten gerichtete kleine

Dreiecke. Dann ein im Bogen laufendes Band-Dreieck , dann zwei

parallel laufende Rillen und wieder ein Band-Dreieck. Rillen und

Dreiecke waren rot inkrustiert. Vom Boden aus aufwärts sind fünf

konzentrische breite Hohlrillen eingezogen.

Die Urne a mit etwas schärferem Schulterknick als die von

Grab 12 hat einen Bauchdurchmesser von 46 und einen Mündungs-

durchmesser von 38 cm (aussergewöhnlich weit gegen die anderen)

bei einer Höhe von 34 cm. Diese hat auf der Innenseite des scharf

umgebogenen Randes drei umlaufende Hohlrillen. Auf Hals und Schulter

aus je drei Rillen bestehende, drei umlaufende Gurtbänder. Im Innern

standen auf den verbrannten Knochen ein 14 cm hoher geschweifter

Becher (c) und drei unverzierte Schalen, wovon eine glänzend schwarz,
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und ein niedriger Becher (h) mit Loch oben am Rande und schräg

nach aussen aufsteigender Wandung.

Von Bronze fanden sich drei Ohrge-

hänge (f) ? aus dünnem Bronzeblech mit

feinen Rillen auf der Aussenseite ; an

den Enden Haken und Loch (Abb. 3 oben).

Weiter eine umgebogene, 33 cm lange

Nadel (e) mit hohlem dickem Kopf und

Stücke eines 1/2 cm breiten 3 mm dicken

Armbandes (g) (Abb. 3 unten).

O

Abb. 3. Grab 16.

Grab 18 (Taf. XVII oben) . Diese Urne

(a) , die grösste der gefundenen, stand 70 cm

tief und hatte einen Durchmesser von

64 cm mit scharf abgesetztem, nach aussen

aufsteigenden Halse. Auf der Schulter

sind Hohlrillen eingezogen. Die Urne war

zugedeckt mit einer Schüssel (b) von 48 cm

Durchmesser und 10 cm Höhe, deren

Innenseite nach oben gekehrt war. Auf

dem Rande wieder die Hohlrillen, dann in

verschiedenen Abständen voneinander bis

zum Boden sechs umlaufende Bänder von

Dreiecken von drei Seiten sauber eingestochen (echter Kerbschnitt) , einge-

fasst von Rillen . Im Innern standen noch ein mit Rillen auf dem Halse ver-

sehener bauchiger Becher (g) , ein Becher mit nach innen einge-

zogenem Rande (h) , drei Schalen, davon zwei mit Kerbschnittmuster

(d und c) , eine unverzierte Schale (e) und ein Henkelbecher (f) . An

Bronze fand sich nur eine Scheibenkopfnadel.

Gering bei Mayen.

Bronze-Armband und Ohrgehänge.

, natürlicher Grösse.

Grab 28 war leider fast ganz zerstört, weil dasselbe in zu geringer

Tiefe stand. Von der Urne konnten nur einige Stücke gehoben werden.

Randstück mit Hohlrillen auf der Innenseite, wie die meisten der ge-

fundenen Urnen (Taf. XVII unten d) . Dann Stücke von einer mit Zickzack-

band verzierten Schüssel, wie Taf. XIV f, und die Hälfte eines soge-

nannten Mondbildes, die eine Seite (Taf. XVII unten, a) schwarz ge-

glättet mit eingezogenen Hohlrillen, die andere Seite (b) , rot geglättet

mit Hochrillen-Bogen und vertikalen Strichbündeln. Ein ähnliches

Stück ganz erhalten, gefunden im Neuchateller See, befindet sich im

Prähistorischen Museum der Stadt Cöln.

Bei Brandgräbern ist es sehr schwer, Männer- und Frauengräber

zu unterscheiden, da Schmuckstücke, wie Ringe, Nadeln, Fibeln erfahrungs-

gemäss auch in Männergräber vorkommen können. Doch glaube ich

zwei der Gräber nach den Beigaben als Frauengräber bezeichnen zu
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können und diese zählen gerade mit zu den am reichsten aus-

gestatteten.

Es sind dies Grab 15 und 16. Das erste enthält die meisten und

mit die schönsten Beigaben : zehn Gefässe, darunter fünf verzierte Schalen,

ein dicker, bronzener Nadelknopf, vollgegossen, ein oben 3 cm breiter

Fingerring und einen Spinnwirtel, welch letzterer doch jedenfalls auf ein

Frauengrab hindeutet.

Grab 16 bestand aus einer schönen Urne, einer der schönsten

Schüsseln, einer kleinen Urne, drei Schalen, einem Becher, einer 33 cm

langen Bronzenadel, einem Armband und drei Ohrgehängen (?) , welche

ich auch doch glaube als Frauenschmuck annehmen zu dürfen . Es

sind nur in vier Gräbern Bronzenadeln gefunden worden, wovon eines

mit einer langen Nadel , mit gerilltem Kopf, ein Kindergrab war, wie

die in einem kleinen Becher gefundenen leichten Knochen beweisen.

Grab 18 enthielt die Scheibenkopfnadel. Allerdings kann man

wegen der Beigabe dieser Nadel das Grab nicht als Frauengrab be-

zeichnen. Aber nach dem vorhergesagten, und weil das Gegenteil auch

nicht bewiesen werden kann, wäre es immerhin möglich. Sind diese

meine Vermutungen richtig, dann deutet dies nicht auf eine so ganz

niedrige Stellung der Frau bei dem betreffenden Volke hin . Denn man

gibt doch nur dem das schönste mit ins Grab, den man auch im Leben

geliebt und geachtet hat.

Waffen sind keine gefunden worden. Es ist mir gesagt worden,

es war eben eine friedliche Bevölkerung. Aber dass aus diesem Grunde

keine Waffen mit ins Grab gegeben wurden, kann ich nicht recht

glauben. Eher nehme ich an, dass dies auf religiöse Ansichten des

betreffenden Volkes zurückzuführen ist, wie ja auch die so verschiedene

Ausstattung der römischen und fränkischen Gräber mit der Religion

zusammenhängt.

Natürlich sind die in meinem Fundbericht ausgesprochenen Ver-

mutungen als die eines Laien in der Vorgeschichtswissenschaft anzu-

sehen, und ich unterwerfe mich gerne dem Urteile der Herren Fach-

gelehrten.

Zum Schlusse lade ich die verehrten Anwesenden nochmals zur

Teilnahme an der morgigen Fahrt nach Mayen ein. Wir haben einige

interessante Stellen des neolithischen Erdwerkes freigelegt und besitzen

schöne Fundstücke im Museum. So hoffe ich, dass jeder Teilnehmer

auf seine Rechnung kommen wird.

Hiermit schlossen die wissenschaftlichen Sitzungen.
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Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV. Taf. XVII.

a1

Grab 18. 1 .

b

Grab 28.

Ein Gräberfeld der ältesten Hallstattzeit bei Gering nächst Mayen.

Hörter , Ein Gräberfeld der ältesten Hallstattzeit. Curt Kabitzsch, Würzburg .
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Nachmittags 3 Uhr.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Festhalle verteilte

Herr GÜNTHER Lagepläne des Merkurtempels im Coblenzer Stadt-

wald, dem der heutige Ausflug bestimmt war. In drei grossen Kremsern

und einer Droschke traten 39 Personen, unbekümmert um die sommer-

liche , aussergewöhnlich starke Hitze die Fahrt an, die durch die süd-

lichen neuen Stadtteile von Coblenz über das sonnige Plateau der

Kartause mit seinen herrlichen Ausblicken auf die Stadt und das Rhein-

tal in etwa einstündiger Dauer zum schattigen Dunkel des trefflich ge-

pflegten Stadtwaldes führte . Bei der ,,eisernen Hand", wo ein vom

Rhein zur Mosel führender Weg die alte Hochstrasse quert, auf der die

Fahrt vor sich gegangen war, wurde abgestiegen. Hier übernahm Pro-

fessor Dr. BODEWIG aus Oberlahnstein, der in den Jahren 1898/99 im

Auftrage der Stadtverwaltung von Coblenz die Untersuchung der alten

frühgeschichtlichen Anlagen im Stadtwalde geleitet hatte , die Führung.

Auf einem schmalen Fusspfade durch niederes Dickicht wandernd, er-

reichte man bald die abseits der jetziger Verkehrsstrasse an einem ur-

alten Wege, dem sog. Pastorspfad, belegene Tempelanlage des Mer-

kur und der Rosmerta. Das Heiligtum liegt, wie viele andere der-

selben Gottheiten, an beherrschender Stelle, mit weitem Fernblick auf

die Höhen der Eifel . In sachkundiger klarer Weise erläuterte Professor

BODEWIG die Tempelanlage und die sie umgebenden Siedlungen,

deren Bezirk er für den von Suetonius (Caligula cap. 8) erwähnten

,,Vicus Ambitarvius" hält. Das ziemlich in der Mitte des Gehöftekom-

plexes belegene Tempelgebiet , der Temenos , ist von einer stellen-

weise noch meterhoch erhaltenen Mauer umgeben und hat verschiedenen

Zeitaltern als Kultstätte gedient. So fanden sich überall im Innern

Latène-Scherben und die Cella war über einem älteren Bau errichtet.

Dazu eine Menge jetzt wieder zugeworfener Pfostenlöcher in und neben

der Cella, die von zwei noch früheren in Holz errichteten Tempelbauten

Zeugnis ablegen. Der Temenos mit seiner polygonalen Mauerung um-

schliesst etwa 1 Hektar Fläche und hat in seiner längsten Ausdehnung

einen Durchmesser von 116 m, in der geringsten von 98 m. Die Um-

fassungsmauer ist von drei Toren durchbrochen und war an der Nordwest-

seite mit einem eigenartigen Anbau versehen, der im wesentlichen aus

einem schmalen langen und einem breiten Zimmer bestand . Die diesem

zugekehrte Aussenwand des Tempelbaues wies mehrere (wahrschein-

lich 4) Vorsprünge auf, zu denen wohl die aufgefundenen Reste von drei

toskanischen Säulen aus Kalkstein gehörten. Der Tempel hatte einen
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fast quadratischen Grundriss von 18,60 : 19,15 m, die Cella eine Aus-

dehnung von 9,0 : 9,80 m. Es liegt hier also die im Moselgebiet oft

wiederkehrende etruskische Tempelform vor, die neuerdings auch auf

der rechten Rheinseite im Walde von Oberspay bei einem Merkur-

tempel in Erscheinung trat. Das Mauerwerk war vorwiegend in Grau-

wackenbruchsteinen aufgeführt. Die Aussenseiten zeigten an verschie-

denen Stellen einen dicken grauen Wandbewurf, während die Innen-

seiten einen fein gearbeiteten und geglätteten mit pompejanischem Rot

bemalten Putz aufwiesen, unter dem stellenweise noch Reste eines

älteren schwarz mit gelben Streifen und auch Kreisringen verzierten

Putzes sich fanden. Den Boden bildete eine Steinlage mit etwa 10 cm

starkem Kalkestrich . Eine Aufmauerung in der Cella wird einst die

überlebensgrossen Statuen der beiden Gottheiten getragen haben. Um

sie herum fanden sich eine Menge grosser und kleiner Skulpturreste

aus Metzer Kalksteinen, in der westlichen Ecke des Tempelbaues fand

sich eine Art Ofen mit Heizkanal .

Die aufgefundenen Skulpturreste lassen keinen Zweifel, dass das

Heiligtum dem Merkur, dem gallischen Esus , und seiner Gemahlin Ros-

merta gewidmet war. Wann der älteste Bau , dem wohl die Holzpfosten-

löcher angehörten, entstanden ist, lässt sich mit Sicherheit nicht fest-

stellen. Die zahlreichen Latènescherben der Löcher weisen aber darauf

hin, dass er vor den Beginn unserer Zeitrechnung zu setzen ist. Nach

der fast ununterbrochenen Münzenreihe der Fundstücke , die von Octa-

vian bis Theodosius und Arcadius reicht, wird die Verehrung des Esus

und der Rosmerta an diesem Orte bis ins 5. Jahrhundert gedauert haben ,

wo die um diese Zeit auftretenden Völkerverschiebungen und Kämpfe

dem Tempel ein jähes Ende bereitet haben werden.

Ein kleiner rechteckiger, sowie ein Rundtempel sind in ihren Grund-

mauern, der erstere neben dem Haupttempel, der andere nahe der Um-

fassungsmauer zu sehen.

Vom Tempel aus führte der Weg an mehreren römischen Gehöften

vorbei, von denen das diesem am nächsten liegende nur Wohnhaus

und Wirtschaftsgebäude ohne sichtbare Einfriedigung zeigt, während bei

einem sich unmittelbar anschliessenden die Gebäude von einem Mauer-

ring umgeben sind. Beim Weitermarsche eröffnete sich von dem so-

genannten Pastorspfade, an dem der Tempel sowie die Gehöfte und

auch verschiedene Grabhügel liegen, ein schöner Fernblick auf die Vor-

höhen des Taunus. Nachdem noch ein drei Meter hoher umfangreicher

Grabhügel die Aufmerksamkeit für kurze Zeit auf sich gezogen hatte ,

wurde bei einem der eigentümlichen Flachgräber, die im Coblenzer und

auch im Bopparder Stadtwalde in grosser Anzahl sich befinden, Halt

gemacht. Man sieht zwei deutlich hervortretende quadratische Flächen,
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die ganz eben, zum Zwecke der Trockenlegung von einem seichten

Graben umgeben sind , dessen Aushub nach aussen geworfen wurde und

so einen niedrigen Wall bildet, der der Anlage das Aussehen eines

niedrigen Schänzchens verleiht. An das kleinere Quadrat ist das grössere

nachträglich so angebaut, dass die eine Seite bis zu 40 m verlängert

wurde. Unmittelbar neben dieser Begräbnisstätte liegen noch 6 flache

Grabhügel. Diese enthalten Gräber der Latène-Zeit , während die

quadratischen Flachgräber den Verbrennungsplatz sowie eine Reihe von

Einzelbeisetzungen aus der frühesten bis in die späteste Zeit der römischen

Herrschaft aufweisen. Fast eine jede der im Stadtwalde vorhandenen vielen

antiken Villen hat in ihrer Nähe einen solchen kleinen Friedhof, der zu-

sammen mit den öfter daneben liegenden Grabhügeln sich als eine

Familiengrabstätte darstellt, die in keltischer und römischer Zeit benutzt

wurde, und die zeigt, dass man hier unter römischem Einfluss bald vom

Hügelgrab zum Flachgrab überging. Von diesem merkwürdigen Fried-

hofe aus gelangte man in fast einstündiger Waldwanderung nach Schloss

Stolzenfels , wo sich ein herrliches Rheinbild den entzückten Blicken

darbot : zu Füssen der silberglänzende Strom und die Orte Capellen

und Rhens, seitwärts die bewaldeten Höhen des Hunsrücks ; auf der

rechten Rheinseite Ober- und Niederlahnstein , Burg Lahneck und die

Allerheiligenkapelle, Braubach und die Marxburg und, den Hintergrund

bildend, die Höhenzüge des Westerwaldes und des Taunus.

Etwa 20 Minuten später sammelte sich die Gesellschaft in Capellen

zu einem kleinen Imbiss und setzte dann mittels Motorbootes nach dem

gegenüberliegenden Oberlahnstein über. Mit berechtigtem Stolze konnte

hier Professor BODEWIG das in dem alten, aus dem 16. Jahrhundert stam-

menden, auch durch seine offene gotische Holzlaube im Erdgeschoss

bemerkenswerten Rathaus untergebrachte, unter seiner tatkräftigen Leitung

entstandene Museum zeigen. Neben einer Anzahl guter Stücke der

jüngeren Bronze- und der Hallstatt-Zeit waren es hauptsächlich die von

BODEWIG gemachten Funde der älteren Latène-Zeit aus Oberlahnstein

und Braubach, die Reste eines keltischen Wagens, die römischen Fund-

stücke aus dem Limeskastell Niederberg, die Sammlung verzierter und

glatter Sigillata, sowie eine ziemlich vollständige Gruppe mittelalterlicher

Keramik aus Vallendar, die zu eingehender Besichtigung und Aussprache

anregten. Auch wurden die für die Versammlung besonders zusammen-

gestellten Gruppen von Gefässverzierungen der Latène- und der römischen

Periode mit lebhaftem Interesse studiert. Erst der Einbruch der Dunkel-

heit zwang zum Verlassen der interessanten Räume und zur Rückfahrt

nach Coblenz , die mit der elektrischen Strassenbahn zurückgelegt wurde.

Auf der Terrasse des Hotels zum Riesen - Fürstenhof fand sich

dann ein Teil der Gesellschaft noch zu einem kühlen Trunke zusammen,
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in der unmittelbaren Nähe des Rheins, den bald lustigen bald schwer-

mütigen Weisen einer Zigeunerkapelle lauschend.

(Aus den Berichten der Herren R. BODEWIG und A. GÜNTHER

zusammengestellt vom Herausgeber.)

Sonntag, den 6. August 1911 .

Ausflug nach Andernach und Mayen.

Mit einer Textabbildung.

Trotz der starken Anstrengung des Geistes und des Körpers an

den beiden vorhergehenden Tagen, die teils ernster wissenschaftlicher

Arbeit, teils strapaziösen , der Wissenschaft dienenden Ausflügen ge-

widmet waren, fanden sich am Sonntag morgens 9 Uhr am Hauptbahn-

hof 33 Personen, darunter 7 Damen, zum Ausflug nach Andernach und

Mayen ein. In Andernach begrüsste der Vorstand des Altertumsvereins

,,Alt - Andernach", der unserer Gesellschaft als Mitglied angehört, die

Herren Bürgermeister Dr. KERCKHOFF, I. Beigeordneter X. MICHELS

und Stadtbaumeister STEIN die Gesellschaft in dem aus dem Jahre

1572 stammenden Rathaussaale namens der Stadt und des Vereins

,,Alt-Andernach" und führten sie dann durch das in der Erdgeschoss-

halle untergebrachte, von C. KOENEN-Bonn geordnete Museum. Wenn

auch das, was seit fast einem Jahrhundert in und um Andernach an

Altertümern gefunden, von der Magdalénien- Siedlung am Martinsberg

bis zu den reichen Frankengräbern, fast durchweg in auswärtige Museen

gelangte und in alle Gegenden zerstreut worden ist, so hat doch der

Verein Alt-Andernach, dank der rührigen Förderung durch Herrn Bürger-

meister KERCKHOFF, einflussreiche Bürger und einige Professoren

des Gymnasiums, im Laufe weniger Jahre es zu einer recht anschau-

lichen Sammlung gebracht. Hervorzuheben sind die Sammlung römischer

Fundstücke , fränkische Waffen , Schmuck und Gefässe und vor allem

eine Anzahl spätmerowingisch und karolingisch-fränkischer Grabsteine

von einem Gräberfelde am Landsegnungsweg in Andernach. Grosses

Interesse erregte auch das sog. „ Judenbad" im Rathaushofe , eine

22 m im Geviert haltende , schachtartig 13 m tief in die Erde gebaute

Turmanlage von 3 gewölbten Gelassen, in deren unterstem das Wasser

mit dem Rheinspiegel steigt und fällt. Um den Gelassbau windet sich

eine 3 m breite Treppe. Die Schachtanlage, in ihren gotischen Archi-

tekturteilen aus Basaltlava erbaut, ruht auf einem kräftigen Schwellroste

aus Eichenstämmen und bildet hier einen Wasserbehälter, der durch

das Druckwasser des nahen Rheinstromes versorgt wird. Eine ähnliche ,

aber jüngere Anlage befindet sich in Friedberg in Oberhessen (vergl .
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die Denkmalpflege 1909) . Da konnte kaum einer der Gesellschaft es

sich versagen, auf den etwas schmalen und steilen Treppen den Weg

in die kühle Tiefe zu unternehmen. Bei der herrschenden Hitze eine

gute Erfrischung ! Vor der kritischen Geschichtsforschung hält allerdings

die nachweislich sehr alte Bezeichnung nicht stand. Es ist kein Judenbad,

sondern eine auf besondere Anweisung des Kurfürsten von Cöln, dem

Andernach gehörte, wahrscheinlich anfangs des 13. Jahrhunderts errichtete

sichere Aufbewahrungsstätte für die Akten und Wertstücke der Stadt.

Herr Bürgermeister KERCKHOFF war leider gesundheitlich ver-

hindert, die Führung durch die Stadt zu übernehmen . An seiner Stelle

unterzog sich Herr GÜNTHER der Aufgabe auf einem kurzen Rund-

gange durch die Stadt die hauptsächlichsten Sehenswürdigkeiten zu

zeigen und zu erklären . Andernach, das zurzeit etwa 8000 Einwohner

hat, ist eine uralte Kulturstätte , die schon in vorrömischer Zeit besiedelt

war ; in römischer Zeit ein Drususkastell, sowie bürgerliche Niederlassung,

vom 3. Jahrhundert ab ummauerte turmbewehrte Stadt ; in fränkischer

Zeit austrasischer Königshof¹), im Mittelalter befestigte Stadt mit Burg

der Kölner Erzbischöfe und Kurfürsten. Mit seiner Geschichte ist manche

Sage verflochten , z. B. von den Bäckerjungen , die durch ihre Wachsam-

keit die Stadt vor einer Überrumpelung bewahrten und zu deren Ge-

dächtnis die beiden anscheinend romanischen Figuren im alten Rheintor

angebracht sein sollen.

Vom Rathause aus ging es an der ehemaligen Franziskanerkirche

(1246) , jetzt Evang. Kirche, vorbei zu dem im Osten der Stadt belegenen

„Coblenzertor" (Ende 1500) und den daneben liegenden mächtigen

Resten der churkölnischen Pfalz (1109 bezw. 1491 ) , woselbst in den

von der Stadt errichteten und unterhaltenen Schmuckanlage kurze Zeit

gerastet und von Herrn GÜNTHER eine kurz gefasste Darstellung der

Burg-Anlage und ihrer Geschichte gegeben wurde. Von hier zurück über

die Hochstrasse vorbei an dem ehemals von der Leyenschen Hofe mit

seinem stattlichen Barock- Portale (1620) und den sonst noch vorhandenen

Patrizierhäusern zur alten Liebfrauenkirche. Aus dem 11. Jahrhundert

stammt der Nordostturm , als Rest einer vermutlich einschiffigen,

durch Brand zerstörten Kirche. Die heutige Kirche im reinsten Über-

gangsstil 1150-1212 erbaut (Südostturm und die beiden Westtürme

sind in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet) ist eine drei-

schiffige Pfeilerbasilika und bietet im Äussern sowohl wie im Innern

manches Interessante.

¹) GÜNTHER, Entstehungs- und Besiedlungsgeschichte des Neuwieder Beckens .

Mannus II, Heft 1-3 und III , Heft 1 .
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Leider war die Zeit schon sehr vorgeschritten ; die Gäste

mussten sich beeilen, um noch schnell einen Blick auf den im Westen

der Stadt in Höhe von 33 m emporragenden Runden Turm (1448-52)

werfen zu können und dann durch die Rheinanlagen, an dem alten

Rheintor (12. und 15. Jahrhunderts, 1900 restauriert) vorbei, den

Gasthof „Zum Anker" zu einer kurzen leiblichen Stärkung aufzusuchen.

Gegen 122 Uhr wurde aufgebrochen zur Weiterfahrt nach Mayen.

(Aus den Berichten der Herren Dr. KERCKHOFF und A. GÜNTHER,

zusammengestellt vom Herausgeber.)

Mit Freuden war es s. Zt. vom Mayener Geschichts- und Altertums-

verein begrüsst worden, als bekannt wurde, dass die Deutsche Gesell-

schaft für Vorgeschichte bei ihrer Tagung in Coblenz auch Mayen mit

ihrem Besuche beehren würde , und es begannen schon frühzeitig die

Vorbereitungen und Aufgrabungen an dem Erdwerk der jüngeren Stein-

zeit , um den Besuchern etwas zeigen zu können. Als dieselben am

6. August 1911 Mittags 22 Uhr auf Bahnhof Mayen-Ost in stattlicher

Anzahl erschienen , wurden sie von dem Beigeordneten in Vertretung

des in Urlaub weilenden Bürgermeisters und von einer Anzahl Herren

des Mayener Vereins begrüsst. Nachdem noch zunächst in der Bahn-

hofswirtschaft für die leiblichen Bedürfnisse in etwa gesorgt worden

war, ging man sofort zur Besichtigung der in der Nähe des Ostbahn-

hofes gelegenen Aufgrabungen über ; nach einer kurzen Begrüssung der

Gäste durch den Vorsitzenden des Mayener Vereins, Herrn Justizrat Dr.

BRINK, begann die Erklärung der einzelnen aufgedeckten Stellen des

Erdwerkes durch die verschiedenen Vorstandsmitglieder. An der direkt

an der Provinzialstrasse Mayen - Andernach gelegenen Prinz Oskar

von Preussen Grube " (so benannt nach dem früheren Besuche Sr. Kgl .

Hoheit des Prinzen OSKAR) wurde die ganze Formation des Bodens

eingehend gezeigt und hier begann auch sofort die Besichtigung des

Werkes. Der Besitzer der Grube war einige Zeit vorher beim Abdecken

zufällig auf eine früher hier (Nordwestseite des Werkes) schon

vermutete Toranlage gestossen und nun hatte man an der betreffenden

Stelle einen interessanten und lehrreichen Längsschnitt durch die Tor-

anlage nebst Grabenköpfen hergestellt. Sehr gut zeichnete sich der

Damm des Tores durch die alte Bodenschichtung ab, wie wir sie hier

gewöhnlich finden : Geröllschicht, Britzbank (feste Lehmschicht) , die

verschiedenen Schichten des Bimssands und schliesslich den Humus-

boden , während seitwärts die Grabenköpfe durch den in verschieden-

"
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artigster Weise eingefüllten Boden deutlich erkennbar waren und her-

vortraten.

An der Westseite des Werkes waren noch verschiedene früher

bereits festgestellte Toranlagen wieder aufgegraben und mehrere Graben-

querschnitte hergestellt worden, um den Teilnehmern der Versammlung

in möglichst ausgedehnter Weise Gelegenheit zu geben , das Werk und

seine Anlage kennen zu lernen.

Der interessanteste Schnitt war ein solcher, der auf der Ostseite

des Werkes in dem von dem Eigentümer MICHELS hier zur Grabung

freigegebenen Felde hergestellt war. An dieser Seite zeichnete sich

der Graben gegen den gewachsenen Boden insofern deutlicher ab,

als der letztere aus festem Lehmboden bestand, wie dies früher schon

immer festgestellt worden war. Eine Besonderheit war hier festzustel-

len , die bisher noch nicht beobachtet worden war : in die Sohle des

Grabens war ein fortlaufendes kleines Gräbchen eingeschnitten , wie

eine Wasserrille aussehend, und es war wohl die Ansicht der Mehrzahl

der Anwesenden , dass man es hier mit einem späteren Wasserabfluss

zu tun habe. Der Graben war an der oberen Kante des Bodens 4,62

Meter breit und hatte in der Mitte bis zur tiefsten Stelle der Rille

eine Tiefe von 2,92 Meter (Abb. 1 ) .

4,62m

2,92m.

Mutter

boden

Lehm

Abb. 1. Grabenschnitt auf der Ostseite des neolithischen Erdwerks bei Mayen.

NB. Die dunklen Streifen in der Zeichnung sind eingeschwemmter Sand.

Die Funde an Scherben und dergl. waren auf der Nordseite ge-

ring, auf der Nordwest- und Südwestseite häufig ; den Teilnehmern an

dem Ausfluge war an Ort und Stelle Gelegenheit geboten , die Haupt-

funde einzusehen. Wegen der früheren Funde, namentlich der wieder-

hergestellten ganzen Gefässe, wurde auf den demnächstigen Besuch des

Museums verwiesen, wo alle Funde geordnet aufgestellt seien.

Der hinter dem Hauptgraben gelegene Palisadengraben war

auch an verschiedenen Stellen in Schnitten freigelegt und deutlich er-

kennbar; teilweise waren auch die Pfostenlöcher noch festzustellen.
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Ein kleiner, aber doch sehr interessanter Fund konnte den Gästen

noch vorgeführt werden in einer einige Tage vorher zufällig beim Sand-

abfahren angeschnittenen und aufgedeckten Wohngrube , die sich nach

den vorgefundenen Scherben als derselben Zeit entstammend erwies.

Sie hatte einen Durchmesser von 1,50 Meter, die Erde hatte dunklere

Färbung. Der Fund lag im Inneren des Erdwerkes in der Nähe der

Provinzialstrasse Mayen - Andernach, 11,20 Meter einwärts vom Palisa-

dengraben entfernt. Besonders interessant war der Fund, weil er wie

gesagt ganz im Inneren des Werkes lag , während man bisher meist

angenommen hatte, dass sich im Innern Wohngruben nicht befunden

hätten, eine Annahme, die dieser Fund widerlegt .

Der ganze Umfang des Werkes , dessen Flächeninhalt etwa 1/4 der

Urmitzer Festung ausmacht, war durch rote Fähnchen kenntlich gemacht,

so dass man besonders von der etwas erhöht gelegenen Provinzial-

strasse aus die Grösse , ein Areal von 360 : 225 m genau übersehen

konnte.

Ein weiterhin beabsichtigter Besuch des nahe gelegenen Katzen-

berges musste leider der grossen Hitze wegen unterbleiben , da der

völlig schattenlose steile Aufstieg zu anstrengend war.

Infolgedessen wandte man sich allmählich der Stadt zu. In

fröhlichem Zuge ging es zu der von Alters her durch die Basaltlava-

Industrie und den gemütlichen, gastfreundlichen Charakter ihrer Bewohner

bekannten Stadt. Mayen in landschaftlich schöner Lage , etwa 236 m

über dem Meeresspiegel , umgeben von vulkanischen Höhenzügen, aus

denen sich der Hochsimmer (588 m) majestätisch und die Landschaft

beherrschend hervorhebt, ist der Mittelpunkt der fruchtbaren Pellenz

und des Maifeldes, hat zurzeit etwa 14 000 Einwohner und ist in blühen-

der Entwicklung begriffen. Den Haupterwerbszweig der Bewohner bildet

die schon erwähnte Basaltlava-Industrie, die Ausbeute der den alten

Vulkankratern entströmten Lava und ihre Verarbeitung zu Mühlsteinen,

Treppenstufen, Pflastersteinen, Werksteinen usw. , in der etwa 3000

Arbeiter lohnende Beschäftigung finden . Ebenso geben die Schiefer-

gruben in der Nähe der Stadt günstige Arbeitsgelegenheit. Seinen Ur-

sprung kann es, wie die fleissigen Forschungen des Geschichts- und

Altertums-Vereins beweisen, auf uralte Zeiten zurückführen. In den

vorrömischen Zeiten reiht sich Kultur an Kultur, eine Siedlung löst die

andere ab. Die römische Niederlassung lag zum grössten Teile auf

dem linken Ufer der die heutige Stadt durchströmenden Nette . Zahl-

reiche Aufdeckungen von Grundmauern, Wasserleitungen , Böden und

Strassenreste geben von ihr Kunde ; von der fränkischen Zeit legen

reich ausgestattete Gräberfelder und Töpferöfen Zeugnis ab . Im Mittel-

alter von einer jetzt noch schön erhaltenen Befestigung umgeben, ge-
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hörte es zum Erzstifte Trier, dessen Erzbischöfe und Kurfürsten in der

1280 erbauten Genovefaburg, ähnlich wie in Coblenz, oder wie der Kölner

Kurfürst in Andernach, eine Zwingburg gegen etwaige reichsfreistädtische

Gelüste der Bürger besassen. In einem dieser Stadttürme, dem Brücken-

turm , ist das Museum des Geschichts- und Altertumsvereines

untergebracht, dem zunächst unser Besuch galt. Auch hier übernahmen

die Vorstandsmitglieder des Mayener Vereins bereitwilligst die Führung

der Gäste. Alle Abteilungen von der Vorzeit bis zur Neuzeit wurden

einer eingehenden Besichtigung unterzogen und die Gäste waren, so-

weit man das Urteil vernahm, von dem Gesehenen befriedigt.

[ Es ist geradezu erstaunlich, welche Schätze an Ausgrabungen und

Funden der rührige Verein in diesem erst 1904 begründeten Museum ,

dem durch die Stadt die beiden Stockwerke eines Torturmes der alten

Stadtbefestigung in geeignetem Umbau eingeräumt worden sind, zu-

sammengebracht hat. Ausser den hochinteressanten Funden aus der

neolithischen Festung der Pfahlbaukultur, sowie bandkeramischen und

zonenkeramischen Funden aus Ruitsch, Gering, Kaiserŝesch, fallen be-

sonders die prächtigen Gräber der Hallstattzeit auf, sowohl der Stufe I ,

Gräber von Gering (s . oben S. 95 f.) , als der Stufe IV, Skelettgräber von

Betzingerweg, alle mit reicher Keramik. Aber auch die folgenden

Perioden, Latène (zahlreiche Hügelgräber) , Römische, Fränkische Zeit,

sind nicht übel vertreten, während die Bronzezeit, wie ja überhaupt im

Rheintal von Bingen abwärts, fast leer ausgeht, was schon nach der

Siedlungskarte für die Periode der Bronzezeit in der Festschrift

(KOSSINNA, Herkunft der Germanen) nicht anders zu erwarten war.

Genaueres bietet der „Führer durch das Museum des Vereins " , der jedoch

aus dem Jahre 1909 stammt und daher bereits erhebliche Lücken auf-

weist. Hervorzuheben ist noch die trefflich zusammenfassende Schrift

des Vereinsvorsitzenden Herrn Justizrat Dr. L. BRINK, die Nieder-

lassungen in Mayen bis zum Beginn des Mittelalters. Mayen 1910.

Beide Schriften enthalten eine Anzahl Tafeln mit Abbildungen. G. K. ]

Nach solch angestrengter Arbeit trat dann die Erholung wieder in

ihre Rechte, zumal auch jetzt nach der grossen Hitze des Tages die

Sorge für das leibliche Wohl sich geltend machte. Um 6 Uhr vereinten

sich die Gäste wieder im Hôtel Kohlhaas-Reiff zu einem gemeinsamen

Mahle, wobei Speisen und Getränke des Hôtels wohl gewürdigt wurden.

Unterdessen hatten sich auch manche Mitglieder des Mayener Vereins

eingefunden, um mit den Gästen noch einige frohe Stunden der Er-

holung zu verleben. Hierbei begrüsste Herr Landrat Dr. PETERS als

stellvertretender Vorsitzender des Mayener Vereins in recht fideler

Weise nochmals die Gäste, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft

für Vorgeschichte Herr Universitätsprofessor Dr. KOSSINNA - Berlin
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"

dankte dem Mayener Verein in humorvollem Tone für das Gebotene

und noch manches schöne Wort wurde gesprochen, manches frohe Lied

wurde gesungen. Die Stimmung hob sich allmählich so , dass die grosse

Mehrzahl der Gäste den zur Rückfahrt nach Coblenz in Aussicht ge-

nommenen Zug um 8 Uhr fahren liessen und es vorzogen noch einige

frohe Stunden im gastlichen Mayen zu verleben und den letzten " Zug

zur Rückfahrt zu benutzen. Dass im weiteren Verlaufe des Zusammen-

seins, das sogar zu einem rasch improvisierten Tänzchen führte, nur

noch der Humor sein Szepter schwang, ist wohl selbstverständlich und

allgemein hiess es zum Abschied : „auf baldiges frohes Wiedersehen ! "

(Aus den Berichten der Herren Dr. L. BRINK, A. GÜNTHER und

Dr. G. KOSSINNA, zusammengestellt vom Herausgeber.)

Montag, den 7. August

fand um 92 Uhr morgens in der Festhalle die Geschäftssitzung

statt, in der die in der Ausschusssitzung beschlossenen Vorschläge durch

Annahme bei der Gesellschaft zum Beschluss erhoben wurden. Hierauf

erstattete Herr Oberlehrer SCHMIDT-Löbau an Stelle des verhinderten

Schatzmeisters den Kassenbericht und es wurde dem Schatzmeister Ent-

lastung erteilt .

Bestand am

2. August 1910

Einnahmen

vom 2. August 1910

bis 31. Juli 1911

Mitgliederbeiträge

Zinsen

Verschiedenes

Kassenbericht.

Mk.

• . 3603,02

Ausgaben

vom 2. August 1910

bis 31. Juli 1911

Mannus Band I . .

Mannus Band II

Mannus Band III

•

Mk.

120,-•

2891,75

• 2880,-

3809,45• •

35,55

214,20

Sonstige Drucksachen

Portoauslagen usw.

51 ,-•

115,85

Reisekosten · 10,-

Mk. 7662,22
Bureaubedarf, Schreib-

hilfe usw.

Verschiedenes

115,15

12,85

Mk. 6196,60
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• · 7662,22 Mk.Einnahmen .

Ausgaben

Kassenbestand

.

·

6196,60 "

1465,62 Mk.

Um eine Übersicht über die Geschäftslage zu geben, ist es zweck-

mässig, die drei bisherigen Jahre zusammenzufassen, da vielfach Aus-

gaben es kommen vor allem die Mannusbände in Betracht eines

dieser Jahre erst im darauffolgenden Jahre beglichen worden sind.

Vom 1. Januar 1909 bis 31. Juli 1911 sind vereinnahmt

Vom 1. Januar 1909 bis 31. Juli 1911 sind verausgabt

Bestand am 31. Juli 1911

Die weiteren Ausgaben bis 31. Dezember 1911 sind zu

veranschlagen auf

Es würde also das Vermögen der Gesellschaft am Schluss

des 3. Geschäftsjahres (31. Dezember 1911 ) zu ver-

anschlagen sein in runder Summe auf .

11572,14 Mk.

10106,52

1465,62 Mk.

265,62

"

"

1200 ,- Mk.

Endlich fanden die Neuwahlen des Ausschusses und des Vor-

standes statt.

In den Ausschuss wurden gewählt die Herren :

Stadtarchivar Dr. ALBRECHT- Charlottenburg,

Geheimrat Univ. -Professor Dr. BEZZENBERGER-Königsberg,

Museumsassistent Dr. BLUME-Posen,

Vorstand des städt. Tiefbauamtes GÜNTHER-Coblenz ,

Privatdozent Dr. HAHNE-Hannover,

Univ.-Professor Dr. KOSSINNA-Berlin,

Sekretär SNETHLAGE- Berlin,

Geheimrat Professor BRACHT- Dresden ,

Univ.-Professor Dr. FLEISCHER- Berlin,

Rektor RADEMACHER-Köln,

Oberlehrer SCHMIDT-Löbau,

General-Oberarzt Dr. WILKE- Chemnitz ,

Oberlehrer FRIEDEMANN-Einbeck,

Rentner BUSSE- Woltersdorf,

Professor Dr. PAAPE-Schöneberg- Berlin.

Mannus, Bd. IV. 8



114 1Ausflüge. [

-

In den Vorstand wurden gewählt die Herren :

I. Vorsitzender,

III.

I. Schriftführer,

Univ.-Professor Dr. KOSSINNA-Berlin,

Univ. -Professor Dr. BEZZENBERGER-Königsberg , II .

General-Oberarzt Dr. WILKE-Chemnitz,

Dr. ALBRECHT-Charlottenburg,

Privatdozent Dr. HAHNE-Hannover II.

Museumsassistent Dr. BLUME-Posen III.

Sekretär SNETHLAGE- Berlin, Schatzmeister.

Hiermit schloss die Tagung in Coblenz ab.

"

"

"

"

Montag den 7. bis Mittwoch den 9. August.

Ausflüge nach Mainz , Frankfurt a . M. ,

dem Altkönig nebst Goldgrube und der Saalburg ,

I. Mainz.

Mit dem Zuge 1106 Uhr fuhren 20 Mitglieder zu den weiteren

Ausflügen ab, zunächst nach Mainz. Dort angelangt begaben sich die

Teilnehmer nach kurzer Stärkung durch ein treffliches Mittagsmahl in den

Rheinischen Bierhallen nach dem Römisch- Germanischen Central-

Museum , wo sie durch Dr. Fr. BEHN in Vertretung der Direktion

begrüsst wurden. Es folgte sodann unterunter Führung der beiden

Assistenten Dr. BEHN und Dr. BRENNER eine mehrstündige sehr

gründliche Besichtigung des Museums mit besonderem Eingehen auf

die während der Tagung angeschnittenen Fragen . Von der geplanten

Besichtigung der Ausgrabungen im Gebiete des Mainzer Legionslagers

und der römischen Wasserleitung wurde abgesehen der schon vorge-

schrittenen Zeit wegen, und die Gesellschaft versammelte sich zu einem

Abschiedstrunk auf der Terrasse der Stadthalle . Am Abend erfolgte

fahrplanmässig die Abfahrt nach Frankfurt a. M. (Behn.)

Es erscheint notwendig, auch an dieser Stelle mit besonderem

Nachdrucke hervorzuheben, dass die grossartigen Leistungen , die bei

der Neueinrichtung und Neuaufstellung des Mainzer Centralmuseums

von der Verwaltung desselben ausgeführt worden sind, bei allen Teil-

nehmern einmütigste Bewunderung erregten , der auch der Vorsitzende

in einer Dankkarte an den leider abwesenden I. Direktor, Professor

Dr. Karl SCHUMACHER, beredten Ausdruck lieh, wie er das schon

in der Eröffnungsrede vom 4. August getan hatte (vergl . Mannus-

bibliothek Nr. 9).
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II . Altkönig und Goldgrube.

Mit 4 Abbildungen im Text.

Zum 8. August war eine Besichtigung der Ringwallsysteme

im Taunus vom Altkönig (im Volksmund Altking) bis zur Goldgrube

angesetzt, die unter Führung ihres Erforschers, Herrn Chr. L. THOMAS-

Frankfurt a . M., stattfinden sollte. Am Morgen dieses Tages konnte sich

aber Herr THOMAS aus Gesundheitsrücksichten leider nur für den

letzten Teil der Wanderung zur Verfügung stellen und übertrug am Bahn-

hofe in Frankfurt die Begleitung an Herrn Johannes RICHTER- Frankfurt

a. M., den er mit seinen Untersuchungen bekannt gemacht hatte. Man

benützte die Bahn bis Königstein (340 m) und ging dann über Falken-

stein auf schönen Waldpfaden bis zu einer Quelle (630 m) . 14 m entfernt

davon erstreckt sich am südwestlichen Hang des Altkönigs 130 m hinauf in

Dreiecksform von 108 000 qm Fläche (s . Abb. 1 und 2) ein Anbau der

Ringwall

Altkonig

WeilseMauer

Heidet

Alte Hot

CLThomas 1905 Frankfurt

Der Ringwall

über der

Beidetränk-

Talenge

im Jaunus.

Abb. 1. Ringwälle auf dem Taunus,

bei Altehöfe über der Heidetränkanlage und auf der Goldgrube. 1 : 50000.

Ringwälle, die die Bergkuppe umschliessen : jetzt zusammengesunkene,

durch Raubzüge der Anwohner seit Jahrhunderten sehr verringerte

Reste einer starken Steinmauer , die gerade in der der Quelle zu-

gekehrten Ecke durch eine noch erkennbare Rundschanze die Ein-

beziehung des ständig fliessenden Wassers in das Machtbereich der

Wallinhaber zeigt. Scherbenfunde der Latènezeit in der Quelle stimmen

mit solchen im Ringwall überein. Mit Begehung einer in der Nähe

der Waldwirtschaft Fuchstanz vorbeiführenden 6 m breiten Römerstrasse,

die sich im Waldboden durch Wölbung und hochkantig, sowie im Ver-

-

8*
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band gestellte Steine kenntlich macht (von Herrn THOMAS ebenfalls

entdeckt und 1905 untersucht) , wendeten sich die Teilnehmer zu dem

Anschluss des vorhin im unteren Ende besichtigten Annexes an den

Kroki derKingwälle

aufdemAlthönig

TheThomas,Juli

Abb. 2. Ringwälle auf dem Altkönig.

grossen unteren Steinringwall (760 m) des Berges, der in doppelter

Wehrmauer von 50-80 m Abstand die Hochfläche des Altkönigs (800 m)

mit 154000 qm umschliesst. Diese grabenlosen Steingürtel , aus anstehen-

der Grauwacke geschichtet, einst 4-6,70 m breit mit jetzt verschwundenen

Holzverankerungen (s. Abb. 3 und 4) , haben ebenfalls durch im Grossen

betriebene moderne Steinabfuhr an Form und Masse beträchtlich ein-

gebüsst. Herr THOMAS hat 1883 mit von COHAUSEN und 1911

allein wichtige Freilegungen vorgenommen, die in deutlicher Erhaltung

die Innenansicht der 1,30 m hohen Mauer mit den Nischen für die

senkrechten Holzpfosten der Mauer und der angelehnten Hütten und

die Aussparungen für die Mauerriegel erkennen lassen . Auch die auf-

gedeckten Torwege, Wohnplätze und der mit einer Burgsage in Ver-
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bindung stehende sogenannte „Brunnen" einer tiefen Grube nahe dem

Gipfel wurden besucht.

1750 m trennen das Mauersystem des Altkönigs von dem in neuer und

neuester Zeit noch

weit mehr zerstörten

der Alten Höfe"

(s. Abb. 1 ) . Der

glühenden Sonne

entzog uns der köst-

liche Waldes-

schatten und eine

Zeitlang tauchte die

Fortsetzung der am

Morgen schon be-

gangenen Römer-

strasse neben uns

auf, unser Interesse

wach zu halten und

es schmerzlich emp-

finden zu lassen,

dass auch diesem

Denkmal in den letz-

ten Monaten durch

rücksichtslose Weg-

anlagestreckenweise

der Untergang be-

reitet worden war.

Die „Alten Höfe"

genannte Ringwall-

gruppe (567 m) be-

steht aus gleichem

Material in dersel-

ben Bauweise, wie

jene des Altkönigs

und ist ebenfalls

vonHerrn THOMAS

untersucht, ver-

messen und be-

schrieben worden.

Maueraussenfront

AnsichlaesMauerhernes mil den Anker-Balken

und Riegelnvonoben

Querschnittdurch die Aussenfront

mitderWehrbrüstung,

Verbindungsteile
der

t
r

wag-usenkrechtangefügten

Verankerung

12 Thomas
mankfort"M

Abb. 3. Rekonstruktion der Altkönig-Steinmauer. 1 : 100.

JdeellerAufbaudes inneren

Mauerringesaufdem Gipfel desAllkönig.

Abb. 4. Ideeller Aufbau der inneren Mauer auf dem Altkönig.

Eine Flankenmauer An der Torseite hatte die Innenmauer die doppelte Höhe und Dicke der

davor liegenden Aussenmauer, nur ein Tor diente hier als Zugang in der

Form einer mässig weiten rechtwinkligen Unterbrechung des Mauerringes,

während die Tore der niedrigen Aussenmauer schief und langgeführte Durch-

gänge zwischen den übereinandergreifenden Wallenden sind.

zieht hinab ins

(270 m) wasser- und
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wiesenreiche Haidetränktal und bildet mit dem Wallsystem der gegen-

überliegenden Goldgrube den Abschluss gegen Feinde, die vom Tal des

Mains und der Nidda heraufkommen. (J. Richter).

Nachdem Herr Ökonom J. RICHTER-Bartmann die höchst lohnende

Führung und Erläuterung der grossen Ringwall -Anlagen auf dem 800 m

hohen Altkönig von der auf dessen Südwestseite bei 630 m Höhe aus-

tretenden Quelle und der ebenda beginnenden Annexmauer aus über die

mit doppeltem Stein-Ringwall umschlossene Kuppe aufgenommen, von da

nach kurzer Rast nach der in nordöstlicher Richtung 1700 m entfernten

und 300 m tiefer auf steiler Vorhöhe des Berges gelegenen Althöfer

Mauer (einst ein selbständiger ovaler doppelter Stein-Ringwall ) fort-

gesetzt und dann trotz des beschwerlichen felsigen Geländes nach weiteren

200 m Abstieg bis zur Sohle des engen Heidetränktales zu aller Be-

friedigung zu Ende gebracht hatte , erübrigte nur noch - um dem Programm

gerecht zu werden die Begehung des von hier, dem Bache, ab nord-

östlich schroff aufsteigenden Goldgruben - Berges (s . Abb. 1 ) , der mit

seinen bekannten, weitausgreifenden, in raffiniertem Ausbau sich heute

noch darbietenden Wallumschliessungen stark befestigt und mit dem vor-

genannten, südlich über der rechten Talseite hoch gelegenen Ringwalle

(Althöfer Mauer) zweifach und wehrhaft verbunden, einst innerhalb

seiner 3 bis 5 m starken Trockenmauern aus Erde, bezw. Stein und

Holz an Fläche mehr als die Hälfte des 1302 500 qm grossen, von

fliessendem Quellwasser durchzogenen ,,Ringwall über der Heidetränk-

Talenge" aufzuweisen hatte . Sowohl die an der gefährdetsten Stelle ,

dem überhöhten Lindenberg entgegen, im Halbrund mit vierfacher Mauer

und vorliegendem Wehrgraben kunstvoll gestaltete Enceinte, als auch

die in einer Entfernung von 22 Kilometern das Vorgelände gegen

Osten abschliessende einfrontige Talsperrmauer, womit 200 Hektar

Wiesengelände des Talgrundes den Bewohnern des Ringwalles zur

Nutzung gesichert waren, erregten neben der ersichtlichen rationellen

Ausnutzung der koupierten Bodengestaltung bei der ursprünglichen An-

lage der Wehrlinien das besondere Interesse.

Den Schluss der wohlgelungenen siebenstündigen Wanderung bildete

eine gemeinsame behagliche Erholung unter den schattigen Baumkronen

der Restauration ,,Hohe Mark" auf dem mit dem ursprünglichen, noch

lebendigen Namen , Bärenwiese, gezierten und bachdurchrauschten Wiesen-

grunde, dessen nahes nordwestliches Ende am Beginne der engen und

waldigen Talschlucht vor etwa 2000 Jahren durch die von Berggipfel zu

Berggipfel ziehende äussere Ringmauer mit dem Südosttor sturmsicher

abgeschlossen war. Es dunkelte schon, als man zu fröhlicher Heimfahrt

mit der elektrischen Strassenbahn nach den Erholungsstätten in der

Stadt am Maine schritt.
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Literatur über den Altkönig.

Abgesehen von den mehr allgemeinen Betrachtungen, womit von

PEUCKER, O. SCHUSTER, von PREUSKER, STEINER, SCHMIDT,

KNAPP, PIEPER, ARND u. s, w. den Altkönig auf Grund älterer

Spezialberichte oder eigener Anschauung um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts in der Reihe der Taunus-Ringwälle an erster Stelle an-

führen, haben

von COHAUSEN 1861 in Westermanns Monatsheften mit einem

Vortrag über die Kernmauern der Ringwälle im Taunus" und mit

seinen Veröffentlichungen in den Annalen des Vereins für Nass . Altk.

u. Gschtsf. XV, S. 351 u. XVII, 1882, dann

CH. L. THOMAS im Archiv für Anthropologie B. XXII , 1894, und

Westdeutsche Zeitschrift, Jahrgang XXI Nr. 3 u. 4, 1902, ferner in d.

Annalen d. Ver. f. N. Altk. u . Gf. B. XXXVI, 1906, S. 212 u. Mitteil.

1906/7 Spalte 104 u. ebenda B. XXXVII , Mitteil . 1907/8, Spalte 42-48

über das Wesen dieser Ringwall-Anlage neues Licht verbreitet.

Der Zusammenhang (einstige) dieses mit dem Ringwallsystem über

der Heidetränk-Talenge (Goldgrube und Althöfer Mauer) ist in der

Arbeit a. a. O. B. XXXVI , S. 212 einwandfrei erwiesen. In der Fest-

schrift zur XXIX. Allgemeinen Versammlung der Deutschen Anthropolog.

Gesellschaft in Frankfurt a. M. , 1908 , und im Reallexikon der German.

Altertumskunde von Prof. HOOPS, 1911 , ist dann von THOMAS in

aller Kürze das Beachtenswerteste über die jetzt völlig aufgeklärten

vereinigten Systeme aus der Spät-Latènezeit und ihre Stellung in der

Geschichte mit lehrreichen Abbildungen zusammengefasst. Dabei ist

hervorzuheben, dass die beiden nächstgelegenen Ringwälle (Hünerburg

und Bleibeskopf) erwiesenermassen anderen, unter sich durchaus ver-

schiedenen Kulturperioden zugehören. (Ch. Thomas.)

III. Frankfurter Museum und Saalburg.

Eine nun schon zusammengeschmolzene Anzahl von Teilnehmern be-

suchte am 9. August das städtische Historische Museum zu Frank-

furt a. M. Die Führung hatte Direktorialassistent Dr. WELCKER über-

nommen. Das Museum leidet in ganz ausserordentlichem Masse an

Raummangel, der die Leitung nötigt, einmal ganz heterogene Dinge

in drangvoll fürchterlicher Enge zusammen zu stopfen, um sie überhaupt

,,ausstellen" zu können , zum andern aber z. B. die zum Teil sehr

erfreulichen Funde der örtlichen Ausgrabungen fast gänzlich in Not-

Magazinen zu vergraben. Um so bedauerlicher, als darunter die Aus-

beute des höchst wichtigen Hauptortes des Wetterauer Dekumatenlandes

Nida-Heddernheim sich befindet, dessen systematische und ausserordent-
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lich ergebnisreiche Untersuchung von Frankfurt aus unter Leitung von

G. WOLFF seit Jahren sehr gründlich betrieben wird. Nichtsdestoweniger

hatten die Teilnehmer an dem Besuche mit dem Zeitpunkt desselben

einiges Glück. Es waren nämlich gelegentlich der vorangegangenen Tagung

des Verbandes süd- und westdeutscher Vereine für Römisch-Germanische

Altertumsforschung zwei Sonderausstellungen veranstaltet, die den Be-

suchern noch zugänglich gemacht werden konnten . Vergl. WOLFF, Die

XII . Tagung des s . w. d . Verbandes (Prähist. Zeitschr. 1911. S. 370) . Einmal

wurdeninganz fremd anmutender Umgebungvon modernen Frankofurtensien

die ältesten Zeugen lokaler Besiedelung gezeigt : Zahlreiche bandkeramische

neolithische Reste aus einem dem Bagger verfallenen Dorfplatz im

neuen Frankfurter Osthafen, der in Hallstatt-Grabfunden und in Spät-

latène-Gruben bis in die Mitte des ersten christlichen Jahrhunderts

Dauerbesiedelung am Mainufer 1 km stromauf von der Frankfurter Alt-

stadt nachgewiesen hat [vgl . WELCKER, Eine neolithische Siedelung

in Frankfurt a . M. (Protokoll der Hauptversammlung d . Gesamtvereins zu

Worms 1909) , sowie ders. , Von der Steinzeit zur Römerzeit in „ Alt-

frankfurt" I. H. 4.] Daneben bot sich eine reiche Sammlung neoli-

thischer Funde aus dem zum grössten Teil erst kürzlich durch Einge-

meindung in den Sammelbezirk des Museums gekommenen ländlichen

Ring von Gross - Frankfurt. Aus dieser Ausstellung, im wesentlichen

durch Funde von G. WOLFF bestritten , ergibt sich eine dichte Besiedelung

des Frankfurter und des benachbarten Hanauer Gebietes in neolithischer

Zeit, gekennzeichnet insbesondere durch die von WOLFF zuerst nach-

gewiesenen Brandbestattungen mit eigentümlichen Steinketten und

Steinanhängern (neuerdings kommen gleichartige Anhänger aus Bein,

Scherben usw. dazu, sowie Ketten und Anhänger aus spinnwirtelartigen

Tonperlen) . (Vgl. dazu WOLFF, Prähist. Zeitschr. 1911 , Bd. III , S. 1 ,

sowie verschiedene Aufsätze in Alt- Frankfurt " I. H. 1/2 und H. 4.)

Häufig im neuen Osthafen wie auch in Gross -Frankfurt : also in der

Mainniederung, wie auf den Lössterrassen ist das Vorkommen dieser

Brandgräber unter dem Fussboden der Wohngruben . Während im

Osthafen ausschliesslich Spiral -Mäander-Keramik vorliegt , findet sich

in Gross-Frankfurt unter sonst gleichen Umständen nach den einzelnen

Wohnplätzen und Gräbern getrennt sowohl Spiral -Mäander-Keramik als

auch „ Rössen- Grossgartacher" Keramik. Sehr lehrreich waren zwei

Gräber, die im Osthafen im Ganzen gehoben, im Museum nur soweit

von oben abgedeckt waren, dass man in dem einen die durchbohrten

und gepunzten Steinchen einer Schmuckkette , in dem andern einen aus

zwei linear -verzierten Schieferstückchen hergestellten Anhänger noch in

der natürlichen Lage erkennen kann. Photographien veranschaulichten

den Zustand der Gräber bei der Auffindung.

"
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Im römischen" Saale des Erdgeschosses wurde u. A. eine Sonder-

ausstellung von buntgefleckter und bemalter römischer Keramik des

I. Jahrhunderts gezeigt, welche für Nida-Heddernheim und seine Um-

gebung in flavischer Zeit besonders bezeichnend ist [vgl. WOLFF, Röm.

Töpfereien in der Wetterau (Wd. Z. 1899, 211 ) , zuletzt WOELCKE,

Ein seltener Becher aus Heddernheim. „ Alt-Frankfurt " III . H. 3] .

Im Übrigen konnte im flüchtigen Gange durch das Museum nur

Einzelnes mit dem Blick gestreift werden, wie die schönen Hallstatt-

funde aus dem Frankfurter Stadtwald , die Hallstatt- und Spät-

latène-Funde von Bad Nauheim , Mithras - Relief und Gi-

gantensäule , sowie der berühmte weissmetallne Reiterhelm aus

Heddernheim u. a . m. Besonderes Interesse boten im Vorbeigehen

die Krönungs - Altertümer des alten Reichs und zum Schluss fesselte

die Beschauer das abgeschlossene, höchst reizvolle Bild der einzigartigen ,

grossen Sammlung von Porzellanen aus der Kurmainzischen Manu-

faktur, die vor den Toren der alten Reichsstadt zu Höchst gelegen,

zu seltener Blüte gelangt ist. (R. Welcker.)

Das prächtige Wetter legte es nahe, für den 9. August das Programm

dahin zu erweitern, dass mit der Besichtigung der Saalburg auch ein

Gang dem Pfahlgraben entlang nach dem 2 Stunden entfernten Kastell

Capersburg auf hessischem Gebiet verbunden würde . Allein schon der

Morgen hatte frühzeitige und starke Ansprüche gestellt.

Als die elektrische Strassenbahn uns über Bad Homburg nach

dem Kastell Saalburg entführte , da brannte die Sonne heisser denn

in den Tagen zuvor und die Anstrengungen der Kongresstage machten

sich geltend . Man beschränkte sich somit doch auf dieses Kastell ,

das von manchen Seiten schon als ein „ Paradekastell" der Römer

betrachtet wird. Nach eingehender Wanderung durch die Gräber- und

Tempelanlage , die bürgerliche Niederlassung und Bäder , wurde das

Kastell mit seinen Aufbauten und das Museum besucht, sowie die

landschaftlich und durch die römischen Eisenhüttungsanlagen inter-

essanten Quellen am Dreimühlenborn im Schatten jahrhundertealter

Buchen betrachtet. Eine Führung des Herrn Baurat H. JACOBI durch die

neuesten Ausgrabungsfunde vom Kastell Zugmantel bildete den Schluss.

(J. Richter.)

Nachtrag zu S. 95 ff.: Zu dem Vortrage des Herrn HÖRTER

über das Gräberfeld der ältesten Hallstattzeit von Gering bei Mayen

ist noch zu bemerken, dass die Ausgrabung dort vom Mayener Verein

in Gemeinschaft mit dem Prähistorischen Museum in Köln ausgeführt

worden ist und dass alle dabei erzielten Funde in das Mayener Museum

gelangt sind mit Ausnahme derer von Grab 18.
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Teilehmerliste.

Der Besuch der Tagung in Coblenz war leider stark beeinträchtigt

durch die erst nach der Versendung der Einladungen erfolgte Verlegung

des Beginns der grossen Herbstferien der höheren Schulen in West-

deutschland auf einen früheren Termin , Anfang August, ebenso durch

die vom 6. August ab in Mainz tagende Deutsche Katholiken-Ver-

sammlung.

Anterist, Gerichtssekretär, Andernach

Begas, Ingenieur, Coblenz

Dr. Behn, Museumsassistent, Mainz

Freiherr von Bibra, Hannover

Freifrau von Bibra, Hannover

Dr. Blume, Museumsassistent, Posen

Bodenstab, Apotheker, Neuhaldensleben

Frl. Bodenstab, Elisab. , Neuhaldensleben

Frl . Bodenstab, Gertr. , Neuhaldensleben

Dr. Bodewig, Professor, Oberlahnstein

Bracht, Geheimrat, Professor, Dresden

Busse, Hermann, Woltersdorf b. Berlin

Dr. Diewitz, Stauchwitz i. S.

Dr. Fiddicke, Arzt, Freienwalde

Dr. Fleischer, Univ. -Professor, Berlin
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II. Mitteilungen.

Ursprung

und Entwicklung der Buchstabenschrift.

Eine Erwiderung auf SCHIRMEISENS Abhandlung ¹)

im III. Bande des Mannus.

Von Dr. Ludwig Wilser , Heidelberg.

Das öffentliche Leben unserer Zeit, alle geschäftliche Tätigkeit,

jede wissenschaftliche Arbeit wäre undenkbar ohne Bücher und Zeitungen ;

deren notwendige Voraussetzung aber bildet die Buchdruckerkunst, die

wieder nur auf Grund der Buchstabenschrift, die mit wenigen, leicht

unterscheidbaren Zeichen jeden Laut des gesprochenen Wortes wieder-

zugeben vermag, erfunden werden konnte. Unsere nachweislich seit

drei Jahrtausenden im Gebrauch befindlichen, im Äusseren da und dort

etwas gefälliger gestalteten, im Wesen aber nicht verbesserten Buch-

staben gehören darum zu den Grundlagen aller Gesittung, zu den

grössten und folgenreichsten Leistungen menschlicher Erfindungskraft.

Die Frage, welchem Zeitalter und welchem Volke wir diese jetzt so

einfach scheinende , in der Tat aber die höchste geistige Anstrengung

erfordernde Errungenschaft verdanken , ist darum eine der wichtigsten,

freilich auch, da sie uns tief ins vorgeschichtliche Dunkel hineinführt,

schwierigsten Fragen aus dem weiten Gebiet der Kulturgeschichte . Wie

über so manche andere, half man sich auch über diese Schwierigkeit

hinweg, indem man an ein „ Dogma" glaubte , dem zwar schon DIODOR,

PLINIUS und TACITUS widersprochen haben, das sich aber trotzdem

mit staunenswerter Zähigkeit bis in unsere, auf ihre Wissenschaft und

Aufklärung so stolze Zeit behauptet hat. An diesem, nämlich der Er-

findung durch die Phöniker, der Entlehnung durch die Griechen , dem

Übergang an die Römer und von diesen erst an die Germanen, zu

„rütteln ", ist allerdings ein ausserordentlich missliches Unterfangen",

darin stimme ich mit SCHIRMEISEN überein, ebenso in der Annahme,

"

¹) K. SCHIRMEISEN, Buchstabenschrift, Lautwandel, Göttersage und Zeit-

rechnung. Mannus III . Würzburg, C. Kabitzsch , 1911 .
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"dass sich, wie jede andere, auch die europäische Buchstabenschrift aus

Bildern" entwickelt hat. Im übrigen aber kann ich ihm nicht auf allen

seinen Wegen folgen, muss ich oft genug seinen Ausführungen wider-

sprechen, gerade wie ich auch seine früheren Veröffentlichungen ' ) über

die germanischen und arischen „ Göttergestalten" nur mit starkem Vor-

behalt anzuerkennen vermochte. Auch der Herausgeber dieser Zeit-

schrift hat ja, wie er in der „Vorbemerkung" hervorhebt, an manchem

Anstoss genommen, obwohl er jedes noch so tief eingewurzelte Vor-

urteil , das als solches nachgewiesen ist, gern und ohne Schmerz

fahren" lässt und bereitwillig anerkennt, dass das hohe Alter mittel-

und nordeuropäischen Kulturbesitzes von Tag zu Tag deutlicher und

greifbarer ans Licht" tritt.

"

"}

Vor allem muss man sich davor hüten , die Anfänge der Schrift allzuweit,

bis in die ältere Steinzeit, die ja weder Ackerbau noch Töpferkunst kannte,

zurückversetzen zu wollen. Der Ansicht von PIETTE, auf den bemalten

Kieseln von Mas d'Azil seien die Urbilder der phönikischen Buchstaben zu

zu finden, bin ich seinerzeit mit aller Entschiedenheit im „Globus" ent-

gegengetreten und auch als „Symbole der damaligen Götterdreiheit" ,

wie SCHIRMEISEN meint, kann ich sie nicht gelten lassen . Überhaupt

darf man in die ursprüngliche Bilderschrift nicht zu viel hineingeheim-

nissen, nicht jedem Zeichen sinnbildliche, auf die Götterverehrung be-

zügliche Bedeutung beilegen wollen. Wie andere, in der Weiterentwicklung

steckengebliebene Schriftarten , z . B. die ägyptischen Hieroglyphen, wie

auch einzelne in den germanischen Runen noch zu ahnende Urbilder

lehren, hat der Mensch bei Schaffung der ältesten Bilderschrift nicht

lange nach Vorlagen gesucht, sondern die alltäglichsten und nächst-

liegenden Dinge gewählt, Gestalten von Tieren und Menschen, Teile

seines Leibes, fortwährend gebrauchte Gegenstände und Gerätschaften ,

wie Wagen, Kahn, Hürde, Topf, Korb u. dergl . Erst sehr viel später,

als die Germanen die Runen auch zum Loswerfen und Wahrsagen ge-

brauchten, brachten sie einzelne Zeichen mit Göttern , deren Namen

denselben Anlaut hatten, in Verbindung, somit Tyr, mit Thor,

mit Freyr. Wenn auch von den Thrakern und Hellenen die Erfindung

der Schrift dem Zeus oder Hermes, von den Kelten dem Ogmius, von

den Germanen dem Wodan zugeschrieben wurde, so brauchen wir darum

doch nicht Bilder oder Abzeichen von Göttern als älteste Marken zur

Unterscheidung von Losstäben anzunehmen. Ich glaube auch, dass das

Wort Buchstaben auf solche kenntlich gemachte Zweigstückchen (surculos ...

notis quibusdam discretos) zurückzuführen ist, nicht auf die später auch

„Stäbe" genannten senkrechten Striche der Runen , denn gerade einige

der ältesten haben solche , wie und 4, entweder gar nicht, oder,

wie H und M , doppelt. Sicher hängt der Stabreim mit dem Auf-

nehmen oder „Lesen" ( eyev, legere) der Lose zusammen, da den

Worten durch kunstvolle i ugung eine höhere, zauberhafte Kraft ver-

liehen werden sollte , doch muss er, weil auf die nordischen Völker,

insbesondere Kelten und Germanen, beschränkt, jünger sein als das

1) Die Entstehungszeit der germanischen Göttergestalten. Brünn 1904.

Die arischen Göttergestalten. Brünn, C. Winiker, 1909. Von mir in der Polit.-

anthrop. Revue, VIII 2 und 6, beurteilt.
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„Schreiben“ (einkratzen , schraben, scribere oder eingraben, yoaqɛiv)

mit Lautzeichen.

Es ist auch meine, schon vor Jahrzehnten ausgesprochene Über-

zeugung, dass die moabitischen oder phönikischen Buchstaben aus dem

neunten, nach neueren Funden vielleicht sogar einem noch früheren Jahr-

hundert, die man ja meistens der vergleichenden Schriftforschung zu-

grunde legt, keine ursprüngliche, als solche erfundene Reihe darstellen ,

sondern eine Anzahl „,blosser Abänderungen" enthalten. Nur sind für mich

beim Erkennen und Ausscheiden solcher nachträglicher Erweiterungen aus

dem angegebenen Grunde nicht die Stäbe massgebend, vielmehr die allge-

meinen Gestaltungsverhältnisse . Während SCHIRMEISEN nach seiner

Anschauungsweise sechs Zeichen (die für die Laute z th ch x o sch)

ausscheidet und dadurch einen Grundbestand von 16 durchwegs echten

Buchstaben" erhält (a b g de jklmnq ') p r s t u) , halte ich die

altphönikischen Zeichen mit dem Lautwert b h w z th k x s für ab-

geleitet, für sogenannte „Sprossformen " nach dem Ausdruck der Runen-

forscher. Die Endergebnisse weichen, wie man sieht, nicht sehr weit

von einander ab, doch ist selbstverständlich die Frage, welche Buchstaben

als Urzeichen zu betrachten sind, von grundsätzlicher Wichtigkeit. Mit

Recht beruft sich der genannte Verfasser darauf, dass nach PLINIUS

und TACITUS „ die griechische Sage von dem Vorhandensein eines ur-

sprünglichen, nur aus 16 Buchstaben bestehenden Alphabets berichtet"

er hätte ausserdem noch ARISTOTELES mit 18 Urzeichen nennen

können , und die Anzahl der von ihm vorausgesetzten „ Ur-Buchstaben "

scheint demnach der Überlieferung noch näher zu kommen als die

meinige. Ich nehme aber an, dass das altphönikische Alphabet bei seiner

Umgestaltung nicht nur neugebildete Zeichen, in der Zahl von acht, auf-

genommen, sondern auch einige alte, nämlich die für die Laute fe i u,

verloren hat, und stimme darin mit der ältesten , auf ARISTOTELES

zurückgehenden Fassung der Sage vollkommen überein.

Auf die von SCHIRMEISEN gestellte Frage, „ aus welchen Gründen

dieses Alphabet später um eine ganze Reihe von neuen Zeichen ver-

vollständigt werden musste", kann es nur die eine Antwort geben : wegen

des im Laufe der Jahrhunderte sich vollziehenden Sprachwandels, wegen

der infolge räumlicher Trennung entstehenden Mundarten und Tochter-

sprachen, wegen der aus Nachlässigkeit oder Gewohnheit veränderten

Aussprache. Wir haben hierfür ein sehr lehrreiches Beispiel in den

angelsächsischen Runen, die der gemeingermanischen, an sich schon er-

weiterten Reihe noch einige neugebildete, durch Abänderungen alter ent-

standene Zeichen hinzugefügt haben . Scheiden wir auch aus dem alt-

germanischen Futhark die offenbaren Sprossformen ( X gaus <, ur-

sprünglich ch, 1 späteres ch aus , Kp aus B, Yz aus ↑ Bb aus ▸

ursprünglich p , <> ng aus <, d aus ) aus und stellen das verloren

gegangene für den einfachen k-Laut wieder ein, so kommen wir auch

auf die von
hier eine sehr merkwürdige und vielsagende Tatsache

ARISTOTELES angegebene Anzahl der Urzeichen . Auch die griechi-

schen, tuskischen und lateinischen Alphabete enthalten zahlreiche Spross-

¹) Mit angeblich ursprünglichem Lautwert o.

-
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98 aus P , G aus , X aus ,
ausPaus

↑ ↓

formen, Baus P, aus F, Zaus T, aus T, Kaus <, aus X,

Yaus V, Paus P , Xaus < , w aus ▷ , aus aus ,

aus
aus , aber, mit Ausnahme

des jedenfalls sehr alten , durchweg andere und meist eigenartige,

ein Beweis , dass sie mit den Runen und unter einander wenig mehr

als den Grundbestand von 18 ursprünglichen, nicht durch Ableitung ent-

standenen Schriftzeichen gemein haben. Schon dieser Umstand spricht

mit Entschiedenheit gegen eine Herkunft der nordeuropäischen von den

südeuropäischen oder westasiatischen Schriftarten und lässt von vorn-

herein jeden Erklärungsversuch der ersten aus den anderen aussichtslos

erscheinen.

"

Die hauptsächlich aus der „ Lautverschiebung" gefolgerten Sprach-

gesetze beruhen zum grössten Teil auf einer falschen Voraussetzung,

da sie aus der Zeit stammen, als man die asiatische Urheimat der Indo-

germanen noch für eine unumstössliche Wahrheit" hielt. Obgleich dies

Dogma gefallen ist, hält doch die Mehrzahl der Sprachforscher an den

mit demselben aufs engste verbundenen Gesetzen fest und schleppt sie

wie eine Kette am Bein nach. Ich muss darum dem Verfasser darin

beistimmen, dass man guten Grund hat, an der Richtigkeit der be-

treffenden Ansätze zu zweifeln " . Aber auch seine eigene Erklärung,

dass die schwächere Entwicklung des Körpers und der Brust bei den

kurzköpfigen Rassen aus einer besonderen Vorliebe für die wenig

Atemluft erfordernden Anschlusslaute k, t und p . . . in ursächlichen

Zusammenhang zu bringen" seien , kann ich nicht gelten lassen, da , um

nur ein Beispiel anzuführen , das gotisch-schwäbische h, dem ein keltisch-

lateinisches c entspricht, schon innerhalb des germanischen Volkes und

ohne jede Blutmischung durch Vermittelung des fränkischen ch in ein

kimbrisches c übergeht (Heruli, Cherusci, Caeroesi) . Es fallen daher

mit dieser, wie gesagt, falschen Voraussetzung alle aus ihr gezogenen

Schlussfolgerungen .

Dass HMM keine „ ursprünglichen " Runen seien, ist eine

ganz unbegründete Behauptung : mit Ausnahme des , wahrscheinlich wegen

seiner Ähnlichkeit mit dem Zeichen für m, durch , eine Ableitung

von , ersetzten M kommen gerade sie in den meisten alteuropäischen

und phönikischen Schriftarten vor. Das spätnordische Futhark mit 16

auf drei Geschlechter verteilten Runen, ist in tausendjähriger Entwick-

lung, teils durch Vereinfachung, teils mit Hilfe einiger dem Lautwandel

entsprechender Neubildungen , aus der 24 stelligen gemeingermanischen

Reihe hervorgegangen und kann in diesem Sinne wohl als „ ein Erbstück

aus uralten Zeiten" bezeichnet werden. Die annähernde Übereinstim-

mung mit dem Uralphabet in der Zeichenzahl aber ist rein zufällig, nicht

vom „Volke zähe festgehalten ", denn die Germanen hatten ja , wie aus

zahlreichen Inschriften hervorgeht, während vieler Jahrhunderte aus-

schliesslich die längere Runenreihe gekannt und gebraucht. Auf Einzel-

heiten näher einzugehen, hat nach dem Gesagten keinen Zweck, doch

wurden die meisten der spätnordischen Runen für mehrere Laute ge-

braucht, z. B. für u und w, für k und g, ↑ für t und d, B für b

und p.

Aus dem zweiten Teil der besprochenen Abhandlung möchte ich

nur noch einige bezeichnende Beispiele herausgreifen , um an ihnen zu
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zeigen, auf wie unsicherer Grundlage der Verfasser seinen luftigen Ge-

dankenbau errichtet hat. Da feh sowohl „Vieh " als auch „Vermögen"

bedeutet, dient die Rune später freilich manchmal als „ Symbol des

Reichtums" ; sie ist jedoch keineswegs „ eine verstärkte (k)-Rune “,

und über ihre Gestalt sind wir durchaus nicht „ im Unklaren " . Sie gehört

im Gegenteil, wie ich wiederholt gezeigt habe, zu denen , die noch das

Urbild ahnen lassen : die beiden Seitenstriche sind die Hörner des auf-

gerichteten Rinderbildes, das bei der Vereinfachung auf der linken Seite

die vier Beine verloren hat. Die Rune , man, spätnordisch madhr,

ist nicht aus einer Verdoppelung vonY , wohl aber aus dem zwei-

stabigen hervorgegangen, da im Mittelalter die nordischen Runenmeister

den Grundsatz angenommen hatten , keine Rune dürfe mehr als einen

Stab besitzen. Mannus ist weder eine „mesolithische Gottheit" noch

der himmlische Mondmann", sondern der erste Mensch. In erkenne

auch ich ein Sonnenbild - die Rune ist nichts anderes als die Hälfte eines

vierarmigen Hakenkreuzes , aber der Name Suhit hat nichts mit „ Sucht,

Seuche" zu tun, ist vielmehr sugil zu lesen und gleichbedeutend mit

sigil, der Bezeichnung der leuchtenden Sonne. Beinfach durch Ver-

doppelung des Hügels aus dem Urzeichen

29

"

"

p entstanden, steht weder

in Beziehungen zu der Thorsrune " noch zu der Lokirune ". Der

italienische Ausdruck für den Dreikönigstag, Befana, kommt selbstver-

ständlich vom griechischen Epiphania her, nicht von Berchta. Die Rune

Dur hat nicht die Gestalt eines deutlich ausgesprochenen Bogens" ,

sondern die eines Auerochsen, dessen Bild sofort wieder entsteht, wenn

man die beiden Striche etwas über die linke obere Ecke hinaus ver-

längert. Zudem heisst es im angelsächsischen Runenlied : Ur byth anmod

and oferhyrned, felafrecne deor, d . h. der Auerochs ist hartnäckig und

obengehörnt, ein vielkühnes Tier. Noch ein Wort muss ich über „die

Dreiheit " sagen, die sich auf manchen Runensteinen, Gerätschaften

und Münzen findet und die der Verfasser wieder bis auf die Kiesel von

Mas d'Azil zurückverfolgen zu können glaubt. Wie ich nachgewiesen

habe , sind diese drei Zeichen , denen man ohne Zweifel zauber-

kräftige Wirkung zuschrieb, eine Abkürzung von aluwaldand, einem der

vielen Beinamen Wodans. Ich denke, diese Bemerkungen werden ge-

nügen, um mich von einer eingehenden Widerlegung der Theorie zu

entbinden, durch Ausscheidung der jüngsten Runenformen" blieben

„12 Göttersymbole übrig", die denen des himmlischen Tierkreises ent-

sprechen sollen. Dass die im Norden entstandene Buchstabenschrift

„durch die Dorierzüge in Südeuropa Verbreitung gefunden " hat, scheint

mir keine zutreffende Ausdrucksweise ; nicht bloss die Dorier, alle indo-

germanischen Völker, mit Ausnahme der ersten Vorläufer, haben auf

ihren Wanderungen die Buchstabenschrift mitgeführt und so deren Kenntnis

bis über die Marken unseres Weltteils hinaus verbreitet.

Ich benütze diese Gelegenheit, um auch, wie kurz in einer An-

merkung angekündigt, zu dem von WARTENBERG im „Hammer" (223

und 225, 1911 ) veröffentlichten Aufsatz über „ Die Buchstaben als indo-

germanisches Erbgut" Stellung zu nehmen. Der Verfasser macht mir

darin einige ungerechtfertigte Vorwürfe, wie z . B. dass mein ergänztes ,

übrigens von ihm ganz falsch wiedergegebenes, Bild der -Rune eher

einem „ Baum , etwa einer Tanne" gleiche, und stellt selbst ein „ gemein-
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indogermanisches Ur-Alphabet" auf, das aber an dem Übelstand leidet,

in keiner Weise belegt werden zu können und einige offenbare Spross-

formen, wie KO u. dergl . zu enthalten. Im Gegensatz zu SCHIRM-

EISEN und mir, den er „ als sachlichen Gegner hochschätzt", leugnet er

die Entstehung der Buchstaben aus einer Bilderschrift, legt meines Er-

achtens viel zu grossen Wert auf die „ Lautverschiebung" und meint, wohl

sei die Schrift, und zwar auf Grund einer „ Gebärdensprache " , von den

Indogermanen erfunden, ihre altertümlichste Form" aber ein seltsamer

Widerspruch - in den semitischen Alphabeten erhalten. Während

SCHIRMEISEN annimmt, die minoische (urkretische) Hieroglyphen-

schrift" stehe „wie die jüngere kyprische Silbenschrift mit der ersten

Buchstabenschrift in keinem nachweisbaren Zusammenhang" , und

WARTENBERG sie ausser acht lassen zu dürfen glaubt, da sie noch

gar nicht mit Sicherheit gedeutet“ sei , halte ich selbst sie für die noch

unentwickelte , von den frühesten Wellen der indogermanischen Völkerflut

mitgeführte Vorläuferin der eigentlichen, vollständig ausgebildeten Buch-

stabenschrift.

·

Wenn auch nach meinen Ausführungen die beiden besprochenen

Runentheorien von sachverständigen und urteilsfähigen Forschern nicht

als begründet anerkannt werden können, so sind sie doch ohne Frage

beachtenswert als Anzeichen eines Umschwungs der Meinungen , als

Anfang einer Zeitströmung, die sich von dem blinden Glauben an den

östlichen oder südlichen Ursprung der höchstentwickelten, seit drei Jahr-

tausenden nicht mehr verbesserungsfähigen Schriftart abwendet. Keine

Entdeckung, kein Forschungsergebnis hat mich genötigt, meine schon 1888,

unmittelbar nach dem Erscheinen der deutschen Ausgabe von WIMMERS

"Runenschrift" aufgestellte Lehre irgendwie zu verändern. Neuere Ver-

suche, die Runen von einem der südeuropäischen Alphabete abzuleiten ,

wie die von v. FRIESEN, NECKEL, v. ĠARDTHAUSEN, NEUMANN

u. A. , habe ich in eingehender und sachlicher Weise Satz für Satz widerlegt,

und meine Vorhersage, die von der deutschen germanistischen Wissen-

schaft als sicher" und „ abschliessend " bezeichnete Erklärungsweise des

dänischen Runenforschers werde einer strengen Nachprüfung nicht stand-

halten, ist in Erfüllung gegangen .

"9

Nachschrift.

Zusehends mehren sich die Stimmen für den nordischen Ursprung

der Buchstabenschrift. In den Mitteilungen des Allgemeinen deutschen

Schriftvereins (Neue Folge 34, Dez. 1911 ) findet sich unter den

„Beiträgen zur Schriftgeschichte" auch ein Aufsatz von Professor

Frhr. v. LICHTENBERG, der sich sowohl mit der Entwickelung der

Schrift im allgemeinen als auch mit den Runen im besonderen beschäftigt .

Die Schrift mit Buchstaben ", schreibt der genannte Kunsthistoriker,

,,findet sich nun in ältester Zeit nur bei arischen Völkern, " und er sucht

die westsemitischen Schriftarten , deren erhaltene Denkmäler ja älter sind ,

davon auszunehmen , da sie , die Selbstlaute ungeschrieben" lassend ,

eigentlich zu den Silbenschriften gehörten . Ich habe noch andere, aus

der Gestalt der Zeichen selbst sich ergebende Gründe dafür angeführt ,

dass das Alphabet der Phöniker, eines thrakisch-semitischen Mischvolkes,

kein ursprüngliches sein kann. „Dass die Runen als gemeinsam arische

Schrift, bis in sehr hohe Zeiten , bis in die Zeiten hinaufreichen, da die
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"

"

Arier noch nicht in zahlreiche Stämme und Völker gespalten waren,

sondern ein einheitliches Urvolk bildeten " , entspricht ungefähr auch

meiner eigenen Auffassung. Aber die älteste (d . h. überlieferte) Runen-

reihe" bestand aus 24, nicht aus „ 18 Zeichen" ; diese letzteren habe ich

erst durch Ausscheidung offenbarer Erweiterungen und Ableitungen, so-

genannte „Sprossformen", sowie durch Herübernahme der ältesten

Zeichen für k und p, und ▸, aus den südeuropäischen Alphabeten

erhalten. Von diesen war , weil durch , das ursprüngliche Zeichen

für ch ersetzt, im Runenfuthark verloren gegangen, während auf dem

Umwege über den Lautwert w angenommen hatte. Altgriechisch P

ist keineswegs aus F wo die wagrechten Balken durchgezogen und mit

runder Verbindung versehen sind" , sondern aus der Verdoppelung P

des Zeichens für den harten p-Laut entstanden . In eigentümlicher Weise

wird PYTHAGORAS mit der Erfindung der Schrift in Verbindung gebracht ,

dessen Name „gerade in dieser Beziehung . . . in einer höchst bedeu-

tungsvollen Umformung als Pytharch" erscheinen soll . Allerdings war

der altgriechische Weltweise zu einer ganz sagenhaften, manchmal sogar

dem Sonnengott (Pythaios , Pythaeus) der Hyperboreer gleichgesetzten

Gestalt geworden; aber eine Belegstelle für den Namenwechsel , der

eine merkwürdige, aber doch wohl zufällige Ähnlichkeit mit phutharch ,

dem ersten Geschlecht meiner Urzeichen und dem Anfang der Runen-

reihe , ergeben würde, habe ich nicht auffinden können . Sicherer sind

die Beziehungen zu dem Skythen ABARIS, von dem auch viel Wunder-

bares erzählt wurde und dem METON und EUKTEMON angeblich die

Kenntnis des 19jährigen Kreislaufs (des sogenannten metonischen Zyklus)

verdankten. Dass die „ Bruchschrift" unmittelbar auf die Runen zurück-

gehe, die „ nur aus in Winkeln sich schneidenden Geraden bestehen", ist

nicht ganz richtig ; gerade unter den ältesten Runeninschriften (Grab-

stein von Strand, Spangen von Nordendorf und Balingen) finden sich

auch runde Formen, und der Stoff, dem die Runen aufgemalt, eingeritzt,

eingeschnitten oder eingehauen wurden, hat dabei offenbar eine grosse

Rolle gespielt. Dagegen ist ohne Zweifel die Umgestaltung und Brechung

der runden spätrömischen Laufschrift auf das in allen Germanen mäch-

tige Stilgefühl zurückzuführen . Auch dieser gedankenreiche Forscher

hat einige wichtige und beachtenswerte Gesichtspunkte vorgebracht, die

jedoch zu einer zwingenden Beweisführung noch nicht genügen . Um

das eingewurzelte Vorurteil zu erschüttern , das alte Dogma zu Fall zu

bringen, dazu bedarf es einer Reihe anderer, von mir in eingehendster

Weise entwickelter Gründe .
L. W.
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Die Einweihung des neuen

Städtischen Kunst- und Gewerbemuseums

zu Dortmund, 16. Dezember 1911.

Von Gustaf Kossinna.

Mit 1 Textabbildung.

Als ich infolge einer Einladung des Magistrats von Dortmund zur

Mitwirkung bei der Einweihung des dortigen neuen Museums mich auf

die Reise nach Westfalen begab, las ich unterwegs in der Zeitung, dass

in der für die Vertreter der Presse bereits vorgenommenen Führung

durch das Museum Direktor BAUM eine geheimnisvolle Andeutung

gemacht habe, die sicher die Gemüter der Altertumsforscher zunächst

in lebhafteste Schwingungen versetzen würde.

Noch am Spätabend meiner Ankunft gelang es mir, des Herrn

BAUM habhaft zu werden und mehrere Stunden lang, fast bis zum

Morgen der Museumsfeier, über Museen und über die Dortmunder

Forschung mit ihm mich auszusprechen . Die Grundlage der BAUMschen

Äusserung, dass er wahrscheinlich demnächst in der Lage

sein werde , ziemlich bestimmt anzugeben , wo die Varus-

schlacht stattgefunden habe ; im Teutoburger Walde sei

sie nicht gewesen" , bildet die Entdeckung eines Gräberfeldes mit

angeblich tausenden von verbrannten Gebeinen, anscheinend ohne Grab-

beigaben ; wenigstens konnte ich darüber von Herrn BAUM keine

Mitteilung erpressen . Doch sollen „ in der Nähe “ massenhaft römische

Gefässscherben vorhanden sein. Da die Stadt Dortmund das Gelände

dieses Gräberfeldes für Ausgrabungen sich gesichert hat, kann man

annehmen , dass es nicht allzuweit von der Stadt , jedenfalls im

Lippegebiet liegt ; denn die Richtung nach Süden ins Ruhrgebiet

müsste bei dieser Frage ganz ausgeschlossen werden. Es könnte sich

also allenfalls um das Gräberfeld handeln, über dem Germanikus bei

seinem Besuch des letzten Schlachtfeldes der Teutoburger Schlacht

einen gewaltigen Grabhügel errichten liess. Aber schon stutzt man ;

denn an diesem letzten Schlachttag wurde der Rest des römischen
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"

Heeres in ein grosses Moor gedrängt. Wo ist hier das von Mooren

durchsetzte Waldgebirge, das wir für den Untergang des Varusheeres

brauchen? Wo der
Wo der saltus Teutoburgiensis " lag, ist freilich nicht über-

liefert worden. Indes wird man nach der ganzen Sachlage kaum an-

nehmen dürfen, dass jener Untergang westlich der Ems stattgefunden

habe. Indes warten wir die Ergebnisse ab!
-

Am Vormittag des 16. Dezember vollzog sich die Einweihung

in besonders stimmungsvoller, feierlicher Form, unter Mitwirkung des

Dortmunder Musikvereins, innerhalb des prächtigen Lichthofes des neuen

Museums, das die bisher in vier Gebäuden untergebrachten Städtischen

Sammlungen, deren Anfänge ins Jahr 1883 zurückreichen, aufgenommen

hat. Das Gebäude ist ein im Innern völlig neuhergerichteter Umbau

des alten Königlichen Oberbergamtes , eines Backsteinbaues Schinkel'schen

Stiles aus dem Jahre 1874 (Abb. 1 ) , der am 20. Dezember 1910 durch

Tauschvertrag zum Preise von 350000 Mark von der Stadt übernommen

und mit Aufwand von weiteren 155 000 Mark in Jahresfrist zu einem

Museum umgebaut wurde, das überall wunderschöne, durchweg helle

Räume besitzt, ausserdem für Ausstellungen einen glänzenden Lichthof,

der zugleich den Eintrittsraum bildet.

ก
า

New JR

Abb. 1. Das neue Dortmunder Städtische Kunst- und Gewerbe-Museum.

Im Erdgeschoss ist die vor- und frühgeschichtliche

Sammlung untergebracht worden, leider nur nach landschaftlichen

Gesichtspunkten und zwar nach den Hauptflussgebieten angeordnet,

sodass an eine entwicklungsgeschichtliche Übersicht über die Kultur der

Provinz nicht zu denken ist : der einzige , freilich schwere Mangel, den

ich an dem Museum feststellen musste. Hier befinden sich auch die

wichtigen Funde aus dem Römerkastell bei Oberaden , worin man,

wenn auch noch nicht mit voller Sicherheit, so doch mit immer grösserer

Wahrscheinlichkeit das Kastell Aliso zu erblicken hat : eine Aus-
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grabungsstätte, die im Jahre 1912 wohl ihre letzte Grabungskampagne

sehen wird, wenn unsere Gesellschaft dort die vierte Tagung für

Vorgeschichte abhalten wird . Die Stadt Dortmund wird dann allein

für diesen Forschungsplatz 100000 Mark aufgewendet haben .

-

Weiter findet sich hier eine Sammlung römischer Gläser , die

von der Stadt soeben für 30 000 Mk. erworben ist , wodurch Dortmund

auf diesem Gebiete sofort zur ersten Nebenbuhlerin Kölns wird, das

hier bekanntlich die erste Stelle überhaupt einnimmt. Erwähnt sei

ferner noch der grosse Dortmunder Schatzfund von 443 Goldsolidi,

nebst reichem germanischem Goldgeschmeide, der grösste seiner Art,

aus dem Jahre 1907 ; endlich die germanischen Brandgräber von Velt-

heim südlich der Weserscharte, die mehrere der bekannten gallischen

Eimer mit Relieffriesen enthielten.

Ausserdem finden sich im Keller nebst Erdgeschoss drei Kapellen

eingebaut, die kirchliche Altertümer Westfalens bergen, eine römische ,

eine gotische und eine Renaissancekapelle mit Altar, Kanzel , Orgel-

empore nebst einer Dortmunder Orgel von 1750.

Im ersten Obergeschoss befinden sich westfälische Zimmer-

einrichtungen in allen Stilarten , von der Gotik bis auf Ludwig XVI ;

ein Gobelinsaal aus Osnabrück, dessen Gobelins für 19000 Mk. ange-

kauft worden sind ; weiter Kunstgegenstände westfälischer Adelsfamilien

aus der Empire- und Biedermeierzeit : ein Kupferstichkabinett von Pro-

fessor SEIBERTZ .

Im zweiten Stock ist die bäuerliche Kunst Westfalens des

17. bis 19. Jahrhunderts in ihrer ungemeinen Reichhaltigkeit und Viel-

seitigkeit untergebracht worden. Vertreten sind die Landschaften :

Münsterland, Sauerland, Paderborn , Ravensberg und Mark.

Besonders interessant ist hier ein Bauernkotten aus Tecklenburg

von 1644 und ein Bauernhof aus Ravensberg. Dazu kommt eine über-

wältigende Fülle schönster Volkstrachten. Es fehlt auch nicht die alte

Landapotheke.

Den dritten Stock füllt das eigentliche Kunst- und Ge-

werbemuseum. Hier sind Musikinstrumente , Waffen , Foltern ;

Porzellan, Glas , Fliesen (Delft !) ; Schmiedearbeiten aufgestellt.

Weiter folgt hier die Textilsammlung ; Drucke ; Münzen, Medaillen,

Urkunden.

Das ganze Museum ist eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges nicht

nur durch den unschätzbaren Reichtum seines Inhalts, sondern ebenso

durch den stilgerechten Rahmen, worin alle diese Schätze dem Be-

schauer aufs geschmackvollste vorgeführt werden. Was Albert BAUM

hier in den zwanzig Jahren zusammengebracht hat, in denen er die

Leitung der Dortmunder Sammlungen in Händen hat, heischt lauteste ,

uneingeschränkteste Anerkennung, ja Bewunderung.

Bei der Feier wurden Ansprachen gehalten von den Herren :

Stadtbaurat KULLRICH, dem Erbauer des Museums ; Oberbürgermeister

Dr. EICHHOFF ; dem Oberpräsidenten Prinz von RATIBOR und

CORVEY , dem Rektor der Universität Münster Prof. Dr. Al . MEISTER,

dem Landeshauptmann, dem Ersten Vorsitzenden der Deutschen Ge-

sellschaft für Vorgeschichte Professor Dr. KOSSINNA, dem Vorsitzenden
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des Zentralvereins für Kunst- und Kunstgewerbe in Rheinland und

Westfalen, endlich dem Museumsdirektor BAUM.

Der erste Vorsitzende unserer Gesellschaft richtete un-

gefähr folgende Worte an die Festversammlung :

„ Die freundliche Einladung des Magistrats der alten Reichs- und

Hansestadt Dortmund gibt mir Gelegenheit, ihrem neuen Museum von

seiten der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte und von seiten der

Vorgeschichtsforschung überhaupt herzlichste Glückwünsche darzubringen.

Ich kenne dieses prächtige Museum noch aus der Zeit seiner sehr be-

scheidenen Anfänge und habe seitdem alle drei bis vier Jahre seine

riesenhaften Fortschritte beobachten und bewundern können ; als Fach-

mann besonders in der Abteilung „ Vorgeschichte " . Und so möchte ich

über diese Abteilung, deren Inhalt Ihnen vielleicht am fernsten steht, noch

einige Worte der Erläuterung hinzufügen.

Wenn Sie heute bei der Führung durch das Museum die reichen.

Schätze der Vorzeit geschaut haben werden , die die Rote Erde, der

heilige westfälische Boden in seiner Treue uns Spätgeborenen bewahrt

und wieder freigegeben hat , so werden viele von Ihnen diese Schätze

bewundern, andere aber, die vielleicht nüchterner und rein praktisch zu

denken gewohnt sind, werden sie vielleicht weniger bewundern, sondern

sich vielmehr verwundern , wie die Altertumsforscher, die Gelehrten

diesen Resten so viel Wert beilegen können, diesen Resten, die nur

zum kleinsten Teile dem Gebiete der Kunst angehören, zum Teil nicht

einmal dem Kunstgewerbe, sondern oft nur einfachste Handwerksarbeit

darstellen, zudem grossenteils noch verstümmelt und unansehnlich ge-

worden sind sei es durch den Leichenbrand, dem sie mitausgesetzt ge-

wesen sind, sei es durch die lange Erdlagerung, sei es durch die Un-

bilden der Ausgrabung. Diesen verehrten Herrschaften , die so denken,

möchte ich sagen , dass die Wissenschaft von diesen Dingen das

einzelne Fundstück an sich auch keineswegs sehr hoch bewertet, sondern

nur in dem Falle dass es über seine Herkunft gute Auskunft geben

kann, dass es aus der Zeit , da es in lebendigem Gebrauch war, ge-

wissermassen einen Pass bei sich führt in Gestalt unserer genauen

Kenntnisse seiner Fundumstände.

Die Wissenschaft der Vor- und Frühgeschichte ist eben keine Kunst-

oder Kunstgewerbegeschichte , sondern sie ist mehr, sie ist eine Kulturwissen-

schaft nach allen Richtungen. Wenn sie, wie es hier in Dortmund

der Fall ist, auf streng wissenschaftlich gehobenes Material sich stützen

kann, zeigt sie , wie zu einer bestimmten Zeit das Leben unserer Vor-

fahren beschaffen war, nicht nur das äussere, das materielle Leben,

sondern auch das innere, das Denken, z . B. die religiösen Anschauungen ,

die Vorstellungen über das Jenseits und das Leben nach dem Tode,

wovon uns die unendliche Reihe der aufgedeckten Gräber ein so ge-

waltiges Gemälde entrollt.

Die Forschung vermag aber noch mehr; sie enthüllt nicht nur das

Privatleben der Vorzeit, sondern auch das Staatsleben, sie zeigt uns

die Grenzen der Staaten, der Völker. Überschaut sie das gewaltige

Material der Ausgrabungen in einem grösseren Ländergebiete , so zeigen

sich genau die aufeinanderfolgenden Kulturperioden ; in der Metallzeit

können wir fast jedes Jahrhundert bestimmen, und innerhalb jeder
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Kulturperiode können wir verschiedene Kulturprovinzen von bestimmter

landschaftlicher Ausdehnung unterscheiden . Diese Ausdehnung der Pro-

vinzen wechselt nun in jeder Kulturperiode. Und so ist es gelungen ,

die einstige Ausdehnung der Germanen in Norddeutschland dadurch

festzustellen.

In der Steinzeit sassen hier im Lande noch keine Germanen,

sondern diejenigen nahverwandten Stämme, die nach der Südwanderung

zu Griechen und Italikern , in Österreich zu Illyrikern wurden und in

Süddeutschland und Rheinland zu Kelten . Die Germanen rückten erst

zu Beginn der Bronzezeit, d . h. um 2000 vor Chr. aus ihrer skandi-

navischen Urheimat nach Norddeutschland ein, reichten aber lange Zeit

nur bis an den Fuss des Mittelgebirges , Harz, Wesergebirge, Teuto-

burger Wald. Das eigentliche , das westliche Westfalen blieb lange Zeit

unbesiedelt liegen zwischen Germanen im Norden und Kelten im Süden.

Erst am Ende der Bronzezeit, um 1000 oder 900 vor. Chr. steigen die

Germanen über den Teutoburger Wald ins Lippegebiet herab. Wir

erkennen diesen Vorgang aus den zahlreichen Männergräbern, nament-

lich auch dieses Museums, deren Urnen ein Rasiermesser enthalten von

länglich rechteckiger Gestalt, wie die Klingen unserer heutigen Rasier-

messer. Das ist die germanische Form dieses Werkzeuges, wie sie seit

der alten Bronzezeit in Norddeutschland bei den Germanen und nur bei

ihnen üblich war. Seit 900 vor Chr. ist also unser westfälisches Land

germanisch und seitdem bis heute ununterbrochen germanisch geblieben.

Solche wichtige Kunde kann uns nicht ein vorgeschichtliches Fund-

stück, auch nicht 10, sondern nur Hunderte und Tausende bringen, die

wir vergleichen, und nur wenn sie wissenschaftlich gehoben sind, wie

das hier in Dortmund ja Gott sei Dank in glänzender Weise der Fall

ist . Dubletten gibt es also nicht in der Vorgeschichte ; es kann nie

genug gesammelt werden.

Est ist noch nicht lange her, in den 80er Jahren , als in ganz

Westfalen nur eine Altertumssammlung bestand, die in Münster ; aber

sie stagnierte damals schon lange und sie stagniert leider heute noch

weiter. Sie ist klein, aber, was schlimmer ist, ihr wissenschaftlicher

Wert ist nicht hoch, weil die Funde nicht wissenschaftlich gehoben worden

sind. Darum war Westfalen so lange ein fast noch unbeschriebenes

Blatt für die Altertumskunde .

Um so mehr erstaunte ich , als ich in den neunziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts nach Dortmund kam und durch die emsige Tätig-

keit eines damals noch jungen Mannes hier eine mächtig anwachsende

wertvolle Sammlung, die seit 1899 in den Räumen des Alten Rathauses

untergebracht war, entstehen sah.

Ich muss zu meinen Glückwünschen auch den Dank, den grossen

Dank meiner Wissenschaft hier niederlegen dafür, dass so Grosses hier

geleistet worden ist : 1. den Dank an die Stadtverwaltung, die eine

Opferwilligkeit und damit ein Verständnis für Wissenschaft und Kunst

bewiesen hat , wie es in Deutschland nicht seinesgleichen hat, 2. den Dank

an die hochherzigen Mäcene, die auch nie müde wurden, ihren Säckel

zu öffnen, wenn es Not tat, 3. an den Mann der Tat, der mit dem

Pfunde redlich gewuchert und dieses alles geschaffen hat.

Ein Glück auf dem Dortmunder Museum für Kunst und Gewerbe !"

*

*
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Nachdem darauf eine nahezu zweistündige Führung unter nie

ermüdenden Erläuterungen durch Direktor BAUM sich vollzogen hatte,

fand in dem herrlich stimmungsvollen, altertümlichen Festsaale des

Alten Rathauses ein von der Stadt Dortmund gegebenes Festessen

statt, dessen fröhlicher Verlauf sich fortsetzte in einem im Lichthofe des

neuen Museums veranstalteten, durch ununterbrochen gespendete musi-

kalische und deklamatorische Aufführungen überaus unterhaltsam ge-

stalteten Wohltätigkeitsteeabend , der die schöne Feier, eine der

herrlichsten, die nach dem Ausspruch betagter Stadtväter Dortmund je

gesehen hat, zu wohlgelungenem Abschluss brachte.

Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte.

Zweiggesellschaft Berlin.

Sitzungsberichte.

In der 1. Sitzung des 3. Vereinsjahres , die am 7. Januar 1911 im

Hörsaale des Königl. Instituts für Meereskunde stattfand und mit der eine Feier

des Stiftungsfestes der Hauptgesellschaft verbunden war, warf der 1. Vor-

sitzende Univ. - Professor Dr. G. KOSSINNA in einer kurzen Ansprache einen Rück-

blick auf die verflossenen beiden Vereinsjahre und auf die wissenschaftliche Tätigkeit

der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte, unter deren Mitwirkung zwei Bände

der Zeitschrift „Mannus“ erschienen sind, sowie mehrere Hefte der beiden Reihen

vorgeschichtlicher Forschungen , der Darstellungen früh- undvorgeschicht-

licher Kultur- , Kunst- und Völkerentwicklung" und der „Forschungen

zur Früh- und Vorgeschichte Europas ", die künftig unter dem Titel

„Mannusbibliothek“ zu einer einzigen Sammlung vereint werden sollen. Dann

äusserte Professor KOSSINNA sich über das Verhältnis der Musikwissenschaft zur

Vorgeschichte, das in dem Festvortrage näher erörtert werden sollte, und erinnerte

an Goethe , der bereits vor hundert Jahren sich mit vorgeschichtlichen Musik-

instrumenten, freilich nur mit angeblichen, als er zwei in Ostthüringen aufgefundene

Bronze-Hohlwülste der frühen Eisenzeit schilderte , die er für Klanginstrumente

hielt, während sie späteren Forschungen nach als weibliche Schmuckringe für Fuss-

gelenke zu betrachten sind; er erinnerte ebenso an KRUSE, der die fingerhut-

förmigen hohlen Bronzenietköpfe einer germanischen Schildfessel aus dem Urnen-

gräberfeld des 1. - 2. Jahrhunderts nach Chr. zu Cheine bei Salzwedel als Glöckchen

eines Musikinstrumentes ansprach, die angeschlagen getönt haben sollen . Gegenüber

diesen ersten wissenschaftlichen Erklärungsversuchen, die wir heute belächeln , nehmen

einen ganz anderen, ausserordentlich hohen Standpunkt ein die Forschungen über

die prachtvollen germanischen Bronzeposaunen der Bronzezeit, die sog. Luren , wie sie

zuerst von Angul HAMMERICH in Kopenhagen angestellt und neuerdings von

Professor FLEISCHER fortgesetzt seien. Dieser Forscher habe sowohl auf dem

Gebiete der vergleichenden Musikwissenschaft im allgemeinen Hervorragendes ge-

leistet, als auch besonders zur Aufklärung der vorgeschichtlichen Musik wertvollste

Beiträge geliefert.
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-

Univ.-Professor Dr. OSKAR FLEISCHER hielt darauf den Festvortrag „Ver-

gleichende Musikwissenschaft als ein neues Mittel zur Erfor-

schung vorgeschichtlicher Kultur". Das Wort „vergleichende Musikwissenschaft"

so führte der Redner aus - tauchte zum ersten Male 1899 auf in einem Auf-

satze „Ein Kapitel vergleichender Musikwissenschaft", den der Vor-

tragende der von ihm begründeten internationalen Musik- Gesellschaft als Geleit in

die Welt mitgab. Bei solcher Jugend kann man noch keine grossen Ergebnisse

erwarten; immerhin lässt sich an einigen Stichproben zeigen, welche nicht geringe

Bedeutung dieser jungen Wissenschaft für die Erforschung vorgeschichtlicher Kultur

zukommt. Die „ Vorgeschichte “ reicht natürlich bei verschiedenen Völkern in höchst

verschiedene Zeiten, z . B. bei den Babyloniern bis ins 3. Jahrtausend vor Chr. , bei

einigen Negerstämmen fast noch bis in die Gegenwart. Gänzlich verkehrt wäre es ,

wollte man die gesamte Vorgeschichte wie es einige Dilettanten der vergleichenden

Musikwissenschaft versuchen über einen Kamm scheren und z. B. die Zustände

bei den jüngst entdeckten Negerstämmen etwa als „ Urzustände der Musik überhaupt"

ausgeben. Das ist freilich höchst bequem. Man braucht da nur mit einem Phono-

graphen unter den wilden Völkerschaften herumzufahren , sie hineinsingen zu lassen,

und was dabei herauskommt, ist „ Urmusik" ! So geht die Sache freilich nicht, die

Musikgeschichte darf man nicht ausschalten . Man muss erst wissen, welche Keime

vorhanden waren, ehe man sagen kann, woher sie gekommen sind. Einen „Urzu-

stand" gibt es heute nicht mehr, stets ist etwas Kultur hinzugekommen, und da

die Musik ein sehr leichtbewegliches Element ist, so kann es geschehen, dass eine

Melodie, die von uns z. B. nach Samoa gelangt ist, nach einiger Zeit mit gewissen

Veränderungen als „Urmelodie" nach Europa zurückgebracht werden kann. Man

muss also hierbei stets zwischen Eigenbesitz und Übertragung unterscheiden.

-

An verschiedenen Beispielen zeigte der Vortragende, wie die vergleichende

Musikwissenschaft zu arbeiten hat , wenn sie Erfolge für die Erkenntnis vorge-

schichtlicher Kultur haben will. Er ging zunächst von einer uralten Auffassung aus,

wonach die Entstehung der Musik den Schmieden zu verdanken sein soll . Diese

Anschauung findet sich bei verschiedenen Völkern , so in den Sagen der Phryger,

Germanen, Griechen und Römer (andeutungsweise auch bei den Iraniern , in der

Bibel u. s . w.) und ausserdem sind alle Dämonen, die zu dem Schmiedehandwerk

und zu den Metallen in Beziehung stehen , musikalisch. Der Takt beim Schwingen

der Schmiedehämmer und die verschiedenen Tonhöhen, die sich dabei einstellen,

sollen der Sage nach, den Pythagoras zur Feststellung eines Tonsystems ver-

anlasst haben, dessen Verhältnis er in den Zahlen 12 : 9 : 8 : 6 ( e a he¹) ausdrückte .

Dieses Tonsystem war die älteste Musikstimmung der Griechen und wurde auf ein

viersaitiges Instrument, die Kithara, angewendet , eine Saitenstimmung, die man

noch heute auf der vielverbreiteten orientalischen Kissar findet, die aber auch sonst

für die Stimmung der Saiteninstrumente grundlegend ist. Die Form der alt-

griechischen Kithara ist auch auf Tongefässen der Hallstattzeit aus dem Gebiet der

mittleren Donauländer dargestellt, und da in den untern Donauländern damals die

Thraker sassen und alte Überlieferungen davon sprechen , dass die Griechen ihre

Musik von den Phrygern Thrakern erhalten haben, so kann man die Kithara viel-

leicht als thrakisches Musikinstrument ansehen. Später sassen Germanen in den

Donauländern und vor und neben ihnen Kelten , deren Priester sich bei ihren

Gesängen eines Instruments , des sogen. Crouth, bedienten , das eine ähnliche Form

wie die griechische Kithara zeigt, und der Schluss liegt nahe, dass die griechische

Kithara eine Nachbildung dieses thrakisch-keltischen Saiteninstrumentes ist.

Im weiteren Verlaufe seines Vortrages erläuterte Professor FLEISCHER die

ינ



III. Aus Museen und Vereinen. 137

Entwicklung der griechischen Moll-Tonleiter aus dem System des Pythagoras und

ihr Verhältnis zu dem orientalischen Tonsystem, dessen einzelne Töne nach den

7 Planeten benannt und mit deren Symbolen bezeichnet waren. Da jedem Planeten

ein besonderes Metall zugeschrieben ward, so finden sich auch hier wieder Be-

ziehungen der Musik zum Metall, und da die Planetenzeichen grosse Übereinstim-

mung mit den Zahlenzeichen zeigen, die Pythagoras zur Bezeichnung der Töne an-

wandte, und die uns in alten Handschriften als ' apices' des Pythagoras überliefert

sind, so nimmt Professor FLEISCHER an, dass die Tonzeichen aus dem Orient,

dem Lande derAstronomie, herstammen, was von antiken Schriftstellern auch aus-

drücklich ausgesprochen wird. Die Gleichsetzung von Tönen und Planeten findet

sich auch in alten Schriften der Chinesen und ist noch heute bei den Chinesen,

Japanern und Koranern bekannt. Diese Völker kamen indes im Gegensatz zur

diatonischen Tonleiter der Griechen durch Fortlassen der Halbtöne zur Pentatonik,

und da die pentatonische Tonleiter sich nicht nur im äussersten Osten, sondern

auch in den Volksweisen der Iren und Schotten wiederfindet, so muss diese Über-

einstimmung einen Grund haben, nämlich eine Verwandtschaft der Volksseele dieser

beiden Völkergruppen und einen Zusammenhang des Menschengeschlechts in vor-

geschichtlicher Zeit.

-
Aus dem Walde der Urzeit so schloss der Vortragende tönt ein Rauschen,

das anfangs verworren und mystisch erscheint, das aber bei näherem Zuhören und

bei eingehender Untersuchung harmonisch und zusammenhängend wird. Die Auf-

gabe der vergleichenden Musikwissenschaft ist es, Klarheit und Übereinstimmung

in der scheinbaren Disharmonie zu schaffen.

Nach Schluss der wissenschaftlichen Sitzung versammelte sich ein Teil der

Anwesenden mit ihren Damen im Hotel „ Russischer Hof" in der Georgenstrasse,

um hier durch ein Festessen die Feier des Stiftungsfestes zu begehen. Die ge-

ringe Beteiligung von seiten der Mitglieder hinderte nicht, dass die Feier sehr an-

sprechend und gemütlich verlief.

*

In der 2. Sitzung des 3. Vereinsjahres , die am 13. Mai 1911 im

Hörsaale des Königl. Instituts für Meereskunde stattfand, wurde der Vorstand des

vergangenen Geschäftsjahres durch Zuruf wiedergewählt. Zur Vorlage und Be

sprechung durch den Vorsitzenden, Professor Dr. KOSSINNA, gelangten folgende

Werke : „Urgeschichte Württembergs" von SCHLIZ und FRAAS (Stuttgart 1911 ) „ ein

Versuch über die Grabgebräuche der vorgeschichtlichen Zeiten in der Schweiz“ von

Dr. VIOLLIER (Paris 1911 ) , eine Abhandlung „ Smörkullen“ (Opferberge) von

OSKAR LUNDBERG (1910) und eine Schrift aus dem Nachlass des verstorbenen

Mitgliedes HEINR. ZIMMER, der kulturgeschichtliche Hintergrund in den Erzäh-

lungen der irischen Heldensage" (Berliner Akademie 1911).

Dann teilte der Vorsitzende mit, dass am 28. Mai ein Ausflug nach der Ucker-

mark zur Besichtigung des Fergitzer Burgwalls und zum Besuch des Museums in

Prenzlau unternommen werden solle und dass vom 3. - 7 . August die 3. Tagung für

Vorgeschichte in Coblenz stattfinden würde , ferner dass der geschäftsführende Vor-

stand der Hauptgesellschaft an den zweiten Vorsitzenden Geheimrat Professor Dr.

BEZZENBERGER anlässlich seines 60. Geburtstages ein Glückwunschschreiben abge-

sandt hätte, worauf der Jubilar der Gesellschaft ein sehr herzliches Dankschreiben

habe zugehen lassen (vgl. Mannus III , S. 312 nebst Tafel ) .
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Studiosus Martin JAHN hielt hierauf einen kurzen Vortrag über märkische

Latènefunde aus Wohnstätten unter Vorlegung von Fundstücken , indem er

zu den durch die Ausgrabungen der letzten Jahre in den Vordergrund des Inter-

esses getretenen Fragen über vorgeschichtliche Ansiedlungsstätten einige Beiträge

gab. Es führte Funde aus zwei latènezeitlichen Wohnstätten vor, die er bei Rosen-

thal (Kr. Niederbarnim) und bei Marwitz (Kr. Osthavelland) vor der drohenden

gänzlichen Zerstörung bewahrt und untersucht hat. In Rosenthal wurden in

einer Herdgrube u . a . latènezeitliche Scherben und eine ganze Schicht von Lehm-

Bewurfstücken gefunden , die neben Abdrücken von Rundhölzern besonders breite,

platte, an den Seiten rechtwinklig abgesetzte Eindrücke zeigen, die von vierkantig

behauenen Balken herzustammen scheinen. Auf den Bewurfstücken befinden sich

auch Systeme von länglichen Eindrücken , die teilweise von Schilf und Stroh her-

rühren können . Die Aussenseite der Lehmpatzen ist geglättet und war mit einer

zweiten dünneren Lehmschicht überdeckt. In Marwitz fand sich u. a. ein Steinherd

und eine Abfallgrube, die viele Scherben und Tierknochen enthielt. Die Knochen

sind sämtlich bei der Mahlzeit zerschlagen worden und zeigen teilweise Spuren des

Herdfeuers. Obwohl die Ausgrabungen noch nicht abgeschlossen sind, erscheint

schon jetzt das Vorhandensein von Pfostenlöchern , wie sie auf dem bronzezeitlichen

Wohnplatze von Buch so massenhaft gefunden wurden, für ausgeschlossen. Auch

die oben beschriebenen platten Abdrücke auf den Lehmbewurfstücken unterscheiden

sich von den Lehmpatzen mit runden Abdrücken in Buch durchaus , so dass man für

diese latènezeitlichen Wohnstätten einen anders gearteten Hausbau annehmen muss.

Auf den Einwurf des Rentiers H. BUSSE, dass Kammstrichornamente nicht

nur in latènezeitlichen Gräbern gefunden worden seien , sondern auch in denen der

Bronzezeit, wie beispielsweise in Biesental, und dass sich aus der Latène-Zeit keine

Abfallgruben nachweisen liessen, bemerkt JAHN, dass zwischen den Kammstrich-

ornamenten glatte Stellen seien, was für die Latène-Zeit spräche, und dass Abfall-

gruben vorhanden seien , weil tatsächlich Abfälle in den Gräbern enthalten wären.

Die Behauptung BUSSES, dass es zwischen Spree und Oder keine Latène- Gräber

gäbe, sei hinfällig, da solche bei Marwitz, Fergitz i. U. und Buderose b. Guben

gefunden seien.

Den Hauptvortrag hielt Museumsassistent Dr. Erich BLUME aus Posen unter

Vorführung zahlreicher Lichtbilder über Ostgermanische Kultur zur rö-

mischen Kaiserzeit. Die Ostgermanen entstanden in der ältesten Eisenzeit

etwa im 8. Jahrhundert vor Chr. aus skandinavischen Einwanderern links der unteren

Weichsel und standen zu den in jenen Gegenden länger ansässigen Westgermanen

in deutlichem Kulturunterschied . Die Einwanderung aus fernerer Heimat verschaffte

ihnen von Anfang an eine stärkere Beweglichkeit bei festerer staatlicher Organi-

sation, denn schon in der römischen Kaiserzeit wurden sie von Königen beherrscht.

Die ältesten Einwanderer bestatteten ihre Toten in grossen unterirdischen

rechteckigen Steinkistengräbern mit einer grösseren Anzahl von Urnen , in sehr alter-

tümlich anmutenden Familiengrüften . Sie drangen schnell südwärts ins Land vor

und entwickelten sich in Posen und Schlesien zu den wandalischen Stämmen der

Kaiserzeit. Im 2. Jahrhundert vor Chr. folgten ihnen neue Skandinavier über die

Ostsee, deren Hauptanteil die Burgunder stellten, um Christi Geburt endlich die

Goten, die sich um 100 nach Chr. an der Passarge, einem kleinen ostpreussischen

Flusse, in zwei kulturell verschiedene Gruppen teilten. Westlich der Passarge sassen

um das Weichseldelta die gotischen Gepiden , die in der zweiten Hälfte des 2. Jahr-

hunderts nach Chr. die Burgunden aus ihren Sitzen am Weichselknie bei Brom-

berg verdrängten.
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Der Vortragende behandelte als Hauptteil des Abends vornehmlich die Ent-

wickelung der metallenen Schmuckformen dieser ostgermanischen

Stämme unter Vorführung von Lichtbildern . Die Wandalen waren in der mittleren

Latène-Zeit (etwa 3. Jahrhundert vor Chr.) unter den Kultureinfluss der ihnen süd-

lich benachbarten Kelten geraten ; sie bestatteten seit dem 2. Jahrhundert vor Chr.

ihre Toten vorwiegend in einzelnen ohne Steinschutz in die Erde gesetzten Urnen.

In den Männergräbern liegen nun zahlreiche eiserne Beigaben, besonders Waffen .

Dieser jähe Bestattungswechsel lässt auf neue religiöse Vorstellungen schliessen .

Wie der Vortragende meint, sei damals der germanische Kriegerglauben an Wodan

aufgekommen. Im Gegensatz zu diesem wandalischen Gebiet fehlen in dem grossen

Kulturgebiet zwischen Oder und Passarge, das die Burgunden mit ihren Brand-

grubengräbern (Scheiterhaufenbestattungen ohne Urne) , die gotisch-gepidische Gruppe

mit Urnen und unverbrannten Leichen, sowie kleinere Stämme umfasst, die Waffen-

beigaben gänzlich. Hier geben die Schmucksachen der Frau (Gewandnadeln, Arm-

ringe, Berlocks und Perlen) den Gräbern ihr kulturelles Gepräge. Wie die Waffen

wurden auch die Kleingeräte der Germanen in den letzten Jahrhunderten vor Chr.

in Eisen hergestellt und trugen noch den Charakter ihrer keltischen Vorbilder an

sich. Es herrschen durchaus drahtförmige oder doch längliche Formen, die dem

Schmieden, dem Biegen, Ziehen und Hämmern eigentümlich sind. Charakteristisch

ist (ganz wie bei der jungen modernen Eisentechnik) die Bevorzugung der reinen

Konstruktion mit all ihrer Nüchternheit, aber auch ihrer Eleganz . Bald aber kehrte

der Germane zu dem altbeliebten Bronzeguss zurück, die Formen ändern sich da-

durch ganz organisch : zunächst bleibt noch ein kräftiger Wechsel zwischen gestreckten

und gedrungenen Teilen , aber allmählich verlieren die Formen die Rundungen der

Glieder. Im 2. Jahrhundert nach Chr. ist der Höhepunkt mit kraftvoll gemessenen

bandförmigen Formen erreicht, dann erschlaffen sie zu behaglicher Breite. Vor einer

bösen Verwilderung bewahrte sie das Aufkommen neuer Tendenzen im 3. Jahr-

hundert nach Chr., die an Latèneformen anknüpften ; zunächst neigte man zum

drahtförmig Gezogenen, zum Biegen und Umwickeln, wenn auch in Bronze und

Edelmetall, ging aber in der Völkerwanderungszeit wiederum zu gegossenen breiten

Flächen über. Die ganze Kulturentwickelung wurde jedoch in Deutschland durch die

allmähliche Abwanderung der Ostgermanen unterbrochen. Der grosse Reichtum und

die Kulturmöglichkeiten der klassischen Gebiete , verbunden mit Kriegs- und Handels-

lust, lockten die Germanen nach dem Süden, der ihnen in heldenhaftem, wenn auch

verzweiflungsvollen Ringen den Tod bringt.

Der 1. Vorsitzende Professor Dr. KOSSINNA dankte dem Redner für den

gehaltvollen Vortrag und wies darauf hin, dass die Untersuchungen BLUMES über

den behandelten Gegenstand demnächst in einem reich illustrierten Werke als Heft 8

der „Mannusbibliothek" erscheinen würden.

Sonntag den 28. Mai 1911 machte die Gesellschaft, leider unter nur geringer

Beteiligung seitens der Mitglieder, einen unter der Gunst des wunderbar schönen

Wetters herrlich gelungenen Ausflug nach Fergitz und Prenzlau. Nach .

zweistündiger Eisenbahnfahrt (92 km) langte man um 10 Uhr in Warnitz am

Oberuckersee an, um sogleich zu der Fergitzer Burgwallinsel inmitten des

Sees überzusetzen und während zweier genussreicher Stunden den Burgwall selbst

mit seiner eigenartigen Verschlackung nach allen Richtungen aufs genaueste anzu-

sehen, wobei der beste Kenner des Ortes, unser Mitglied Herr Rittergutsbesitzer

Joachim Otto VON DER HAGEN (vgl. seine treffliche Abhandlung Mannus III , 75 ff.)
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nebst mehreren anderen Mitgliedern des Prenzlauer Museumsvereins den denkbar

besten Führer machte. Von Warnitz aus langte man gegen 2 Uhr mit der Bahn

in Prenzlau an, besuchte rasch noch den schönen Stadtpark, um dann an einem

wohlverdienten Mittagsmahl im Preussischen Hofe sich zu erlaben, wobei wir die

freudige Überraschung erlebten , von unseren eigens dazu herübergekommenen

Stettiner Mitgliedern, wie Geheimrat LEMCKE und Konservator STUBENRAUCH,

begrüsst zu werden.

Nach dem Mahle wurden die zahlreichen altertümlichen Bauwerke der Haupt-

stadt der Uckermark besichtlgt, insonderheit aber das in seiner vorgeschichtlichen

Abteilung so hervorragende Museum des uckermärkischen Geschichtsvereins ein-

gehendst studiert. Eine Wanderung an der alten Stadtmauer entlang und durch

die Uckerpromenade schloss mit einem üppigen Kaffe im Elisabethbade am Ufer

des herrlichen Uckersees , von dem sich die Teilnehmer der wunderschönen Fahrt

gegen 7 Uhr Abend nur schwer trennen konnten.

G. Albrecht (†) und G. Kossinna.

!

Bücher-Besprechungen.

Dr. Georg Wilke : Spiral - Mäander - Keramik und Gefässmalerei. Hellenen

und Thraker. Mannus-Bibliothek, herausgegeben von Prof. Dr. Kossinna , Nr. 1.

Mit 100 Abb. u. 1 Tafel. Würzburg, Kabitzsch 1911. Einzelpreis Mk. 4,50, Sub-

skriptionspreis Mk. 3.60.

Mit diesem Werke hat die Mannus-Bibliothek in höchst erfreulicher Weise ihr

Erscheinen begonnen. Der Verfasser fasst die bekannten sich unterscheidenden

Gruppen des europäischen Neolithikums nach Kultur -Kreisen zusammen, und sieht

in ihnen Entwickelung von Stammes-Unterschieden der in noch älteren Zeiten ein-

mal einheitlich gewesenen arischen ¹ ) Urrasse Europas. Nach der Lagerung dieser

Kultur-Kreise bezeichnen sie die Trennung der Kentum- und Satem-Völker. Es wird

damit aufs Neue erwiesen , worauf ja KOSSINNA stets mit starker Betonung hin-

weist, dass Volk und Kultur einander deckende Begriffe sind, eine Überzeugung, die,

so selbstverständlich sie für viele Forscher ist, leider doch noch vielfach bekämpft wird.

W. erklärt die Spirale auf den Gefässen der nach ihr benannten Spiral-

Mäander-Keramik, die sich quer durch Mitteleuropa von Nordwesten nach Südosten

hinzieht, als unabhängig von der paläolithischen Spirale West- und Mittel-Europas

entstanden und sieht ihren Ursprung in der Matten- und Korb-Flechterei. Diese

Ansicht, die sehr viel Einleuchtendes für sich hat, äusserte mir auch schon vor Jahren

der verstorbene Leipziger Archäologe Arthur SCHNEIDER. Kreise und Vierecke sind

in der Flechtarbeit die gegebenen Ornamente, und werden solche Geflechts-Streifen

gegen einander verschoben , so setzen sich die einzelnen Teile dieser geometrischen

Figuren zu Spiralen und Mäandern zusammen .

¹) Warum ich den Namen „Arier" als Bezeichnung der gesamten Rasse dem

heute noch vielfach gebrauchten Worte „Indogermanen" vorziehe, erklärte ich in

meinem Buche „ Die Ägäische Kultur" , Leipzig, 1911 , S. 10, Anm. 1 .
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In sehr interessanter und geistreicher Weise werden dann S. 4-23 wohl so

ziemlich alle Gestalten, in denen die Spirale dieser Keramik-Gruppe erscheint, auf

ihre einfachen Formen konzentrischer Kreise in verschiedenen Gruppierungen zurück-

geführt. Diese Erläuterungen wirken durchaus überzeugend, und man wird dem

Verfasser wohl unbedingt beistimmen müssen, dass alle diese oft recht mannigfach ver-

schlungenen Spiralen konstruktiv entstanden zu denken sind . Dennoch möchte ich

nicht, wie W. es tut, diese Spirale von den älteren und allgemein europäischen

Spiralen unabhängig erachten.

Die in Gebieten der Megalith-Kultur auftretenden Steinsetzungen, die soge-

nannten Troia-Burgen, zeigen genau die gleiche Gestaltung wie die auf späteren

kretischen Münzen auftretenden Labyrinth -Darstellungen und wie die als „ Truia“

bezeichnete Spirale an dem Kruge von Tragliatella. Diesen Gebilden liegen aber

mythische und kultische Anschauungen zugrunde ; und ich kann nur annehmen, dass

die Beliebtheit der Spirale, die bei allen arisch-europäischen Völkern zu beobachten

ist, eben auf diese uralten mythischen, damit verknüpften Vorstellungen zurückgeht.

Als sie dann besonders, aber nicht ausschliesslich , in der Spiral-Mäander-Gruppe als

keramische Verzierung, also zu profanen Zwecken verwendet wurden, kam man zur

leichteren Ausführung und reicheren Ausgestaltung auf diese konstruktive Her-

stellungsweise.

Diese Ornamentierungsart ist nach WILKE , der das Vorkommen auf dem

ganzen ihr eigenen Gebiete vergleicht und stratigraphisch datiert, jedenfalls in den

Nordbalkan-Ländern und an der unteren Donau heimisch, wäre also einem Teil der

Süd- oder Ost-Arier eigen und gehörte demnach den Satem-Völkern. Bei diesen

war aber nicht die monochrome Verzierung, sondern die Gefässmalerei heimisch,

und W. weist scharfsinnig noch manche andere starke Unterschiede zwischen den

Erzeugnissen der Spiral-Mäander-Keramik und der östlichen Gefässmalerei nach,

findet aber sehr bedeutsame Beziehungen in Gefässformen , Pfeilspitzen und Anderem

zwischen der nordarischen Megalith-Kultur und der Spiral-Mäander-Keramik. Dies

führt ihn zu dem sehr ansprechenden und äusserst wahrscheinlichen Schlusse, dass

die Träger dieser Kultur ursprünglich Satem-Leute gewesen, die aber durch nach-

drängende Nordleute in Sprache und Kultur schon frühzeitig mehr dem Norden als

dem Osten angeglichen wurden . Hiezu möchte ich noch bemerken, dass die Thrako-

Phryger Kleinasiens und die ihnen nahe verwandten Bewohner von Kypros die

Spirale zwar auch kannten, aber hauptsächlich sich konzentrischer Kreise und der

Vierecke zu ihren Gefäss -Ornamenten bedienten , also durch lange Zeit die Grund-

elemente, aus denen sich die konstruktiven Spiralen und Mäander entwickelten,

rein beibehielten. Dazu würde gut passen , dass sich auch sonst zahlreiche Über-

einstimmungen zwischen der Kultur von Kypros und Troja bis zu den Pfahlbauten

der Nordschweiz und dem Mondsee einerseits und dem Gebiete der Moldau und

oberen Elbe andererseits nachweisen lassen ') . Diese Beziehungen liegen also

hauptsächlich im Gebiete der Spiral -Mäander-Keramik und sind demnach hier

wohl Reste der süd- oder osteuropäischen Kultur vor dem Eindringen der Nord-Arier.

Mit besonderer Sorgfalt werden dann die neolithischen Funde Griechenlands

untersucht, und Beziehungen zu Butmir und weiter nördlich in das Gebiet der

Spiral-Mäander-Keramik nachgewiesen. Auf diese Art wird in dankenswertester

Weise ein Anfang gemacht, die steinzeitlichen Wanderungswege der aus dem Norden

in die Balkanhalbinsel eindringenden Hellenen nachzuweisen, und schlagende Ähn-

¹) Vergl. v. LICHTENBERG : „Beiträge zur ältesten Geschichte von Kypros"

(= Mitt. d. Vorderas. Ges. 1906, Heft 2) .
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lichkeiten in der Form und teilweise an den Ornamenten werden von Schlesien

bis Thessalien erwiesen (vergl. S. 55, Fig. 72 und 73) . Sehr dankenswert wäre es ,

wenn W. noch umfassende Untersuchungen anstellen würde über die bei arischen

Völkern so sehr auffallende Sitte der Gräber innerhalb der Ansiedlungen, die sich

vereinzelt in neolithischer Zeit in Griechenland und nördlich bis Leipzig fanden.

Aber von Thessalien bis Orchomenos finden sich neben der monochromen

Spiral-Mäander-Keramik auch bemalte Gefässe. Hierin erblickt W. mit Recht ein

ziemlich gleichzeitiges Eindringen von Ost- oder Süd-Ariern, die in diesen Gegenden

nur die im Nordosten der Balkanhalbinsel ansässigen Thraker gewesen sein können.

Wie die Schichten zeigen , kamen die beiden Bevölkerungsschichten teils nach ein-

ander, teils mögen sie als „Vertreter der Herrenkunst" und eines „Bauern -Stiles"

neben einander gewohnt haben. Interessant und wichtig ist, dass W. das sagenhafte

Volk der Pelasger den Thrakern verwandt erklärt , wofür sich mancherlei Gründe

ins Feld führen lassen ¹) . Dann werden sehr scharfsinnig die Einwanderungswege

der hellenischen Achaeer, Jonier und Minyer kurz untersucht.

Das ganze Buch bietet dem Fachmanne, obwohl diesem das ganze Material

bekannt sein muss, durch die übersichtliche Gruppierung und die daraus gezogenen

Schlüsse eine grosse Fülle neuer Anregungen und wichtigster neuer Erkenntnisse.

Berlin. v. Lichtenberg.

Dr. Georg Wilke : Südwesteuropäische Megalith-Kultur und ihre Beziehungen zum

Orient. Mannus-Bibliothek. Herausgegeben von Prof. Dr. Kossinna. Heft 7.

Mit 141 Textabb. Würzburg, Kabitzsch 1912. Einzelpreis 7,50 Mk.

Es ist ein ungeheurer Stoff, der hier auf kleinem Raum (171 Seiten) bewältigt

ist. Weit verbreitet sind die Megalithbauten. Wir finden sie in Nordeuropa, dem

westlichen Holland, England, Frankreich und Spanien und weit dehnen sie sich nach

Afrika und Asien hinein aus. Von diesem weiten Verbreitungsgebiete ist blos das

nordische nur flüchtig gestreift, während die Megalithen Frankreichs und Spaniens

eingehend mit ihren Beziehungen nach den anderen Erdteilen untersucht werden.

Zunächst bespricht W. die Typen der Pyrenäen-Halbinsel, weist eine Entwickelung

von runden Dolmen zum Ganggrabe nach, zeigt, dass diese Entwickelung nur im

westlichen und nördlichen Europa auftritt, und kommt damit zu dem wohl unab-

weislichem Schlusse, dass, weil im Oriente nur entwickelte Formen vorkommen,

Übergangsformen aber fehlen, dieser Grabtypus europäischen Ursprungs sein muss.

Leicht missverständlich erscheint hierbei der Umstand, dass W. die Typen

Spaniens oft iberisch nennt. Die Iberer, deren heutige Nachkommen die Basken

sind, waren aber ein aus Kleinasien zugewandertes Volk nichtarischer Rasse,

das wohl auch Gräber aus grossen Steinen errichtete , wobei aber diese Gräber einen

ganz anderen, in dem vorliegenden Buche nicht mitbehandelten Typus zeigen , und

nur an der Süd- und Westküste auf schmalen Gebieten, ferner auf Sardinien

und an der Westküste Irlands und Schottlands auftreten . Diese sind also ein fremder,

nichtarischer Typus, der sich sofort von den europäischen Formen unterscheidet 2) .

¹) Vergl . v. LICHTENBERG : „ Die ägäische Kultur" , S. 146 und v. LICHTEN-

BERG : „ Einflüsse der ägäischen Kultur auf Ägypten und Palästina “ ( = Mitt. d .

Vorderas. Ges. 1911 , Heft 2, S. 28).

2) Vergl. meinen Aufsatz : „Kaukasische Völker in Europa", in Memnon III . ,

ferner die Arbeit von MACKENZIE : „The tombs of the Giants and the Nuraghi of

Sardinia in their West-European Relations", in Memnon II und v. LICHTENBERG :

"Haus, Dorf, Stadt", S. 206 ff.

1
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Sehr wichtig und interessant ist, dass sich in Skandinavien, in Frankreich und

Spanien ein Typus des europäischen Ganggrabes mit kreuzförmig angeordneten

Nebenkammern entwickelte, und die Vorbilder für die mykenischen Kuppelgräber

abgab, so dass manche von ihnen , z. B. das Grab von Alcalá in Portugal, ganz an

das sogenannte Grab des Atreus erinnern. Auch dieser Typus hat weit über die

Grenzen Europas nach Syrien und Ägypten übergegriffen, so dass ich in diesem

Verbreitungsgebiete nur die Wegweiser uralter Wanderungen der europäisch-

arischen Völker erblicken kann. Zwischen dem Norden und Süden besteht jedoch,

wie W. nachweist, nur Übereinstimmung des kreuzförmigen Grundrisses, dagegen

ist die durch überkragende Steinplatten hergestellte Kuppel nur den südlichen Ge-

bieten eigen.

Ebenso eingehend wie die Gräber werden dann die Menhirs, Cromlechs ,

Alignements und ihr Verbreitungsgebiet behandelt. Zweifelhaft erscheint mir jedoch

die Zuweisung des bekannten Plattenringes von Mykenae zu den Cromlechs , denn

er hat eine andere Bestimmung als diese . Er wurde nämlich zu dem Zwecke

errichtet, um die Stelle der ältesten Königsgräber von Mykenae, die bei einer Burg-

erweiterung, die sich noch gerade an dieser Stelle an der jüngeren Technik der

Burgmauer erweisen lässt , verschüttet werden mussten, dauernd kenntlich zu machen ,

ebenso wie die innerhalb des Plattenkreises über den Gräbern aufgestellten

reliefierten Grabplatten ¹) . Immerhin bliebe die Möglichkeit, dass diesem Platten-

ringe ausser der erwähnten Bestimmung noch eine zweite zuteil wurde. Dafür wäre

aber die Orientierung genauer, als es SCHLIEMANN tat, zu untersuchen, da die

neueren Forschungen an den Steinsetzungen Frankreichs und Englands eine Orien-

tierung nach den Hauptpunkten des Jahreslaufes der Sonne erwiesen haben , so dass

diese Anlagen wohl der Abhaltung kultischer Jahresfeste dienten.

Die Entwickelung von den runden Dolmen bis endlich zu den Gräbern mit

falscher Kuppel, die W. in 3 Perioden zerlegt, gibt sich auch durch die den Toten

beigegebenen Gerätetypen und deren Entwickelung als eine zeitliche Aufeinanderfolge

zu erkennen. Von grosser Wichtigkeit werden für künftige Forschungen die Über-

einstimmungen dieser Geräte mit anderen Ländern werden . So treten in den älte-

sten Dolmen der Pyrenäen-Halbinsel Muscheltrompeten auf, und dieselben Muschel-

trompeten sind von Kreta bekannt. In der nächst jüngeren Gruppe kommen als

Beigaben Schieferplatten vor, die durch „wiederholt beobachtete Reste von Farbstoff

auf ihnen" wohl sicher als Farbenpaletten für die Körperbemalung aufzufassen"

sind. Damit erinnern sie an die in Ägypten gebräuchlichen und ebenfalls oft aus

Schiefer hergestellten Schminkpaletten. Weiteres erscheint in der dritten Gruppe

die „ Glocken- oder Zonen-Becherkeramik" , dieselbe Keramik tritt aber auch in

Ägypten gleichzeitig mit megalithischen Bauten auf. Eigentümlich ist dabei, dass

diese Keramik in Skandinavien , Mitteleuropa, Frankreich, England und der Pyrenäen-

Halbinsel vorkommt, dagegen den Ländern südlich der Alpen gänzlich fehlt, aber in

Sizilien, wohl von Spanien aus eingeführt, wieder auftritt ') . Es lassen sich also

Wanderungswege für Megalith- Gräber und Glockenbecher von Nordeuropa bis Ägypten

feststellen, als deren Träger W., was sehr wichtig ist, Verwandte der Cro Magnon-

Rasse annimmt.

¹) Vergl. v. LICHTENBERG : „Haus, Dorf, Stadt" , Leipzig 1909, S. 200 f.

2) Vergl. FLINDERS PETRIE : „Methods and aims in Archaeology. " London

1909 , S. 160 f.; DIEDERICH FIMMEN : „Zeit und Dauer der kretisch-mykenischen

Kultur", S. 12 und 42 f.; M. HÖRNES : „Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa",

S. 273 und v. LICHTENBERG : „ Einflüsse der ägäischen Kultur usw. " , S. 71 f.
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Hervorragende neue Aufschlüsse werden uns künftige gründliche Untersuchungen

der uralten schriftartigen Zeichen, die in den Dolmen von Alvão, an vielen Stein-

denkmalen Spaniens , ferner auf Renntierstäben und in der Höhle von Mas d'Azil,

meist eingraviert, in Mas d'Azil aufgemalt, vorkommen. Diese Zeichen besitzen

mancherlei Ähnlichkeit und Übereinstimmung sowohl mit den kretischen und kypri-

schen Silbenschriften als mit den germanischen Runen.

In eingehender und sorgfältiger Weise untersucht W. im fünften Abschnitte

die keramischen Parallelen auf dem ganzen weiten Gebiete der Megalithkultur, wo-

bei sich, wie bei den Glockenbechern , merkwürdige Übereinstimmungen einmal

zwischen der Megalith- Gruppe und der Spiral-Mäander- Gruppe zeigen, dann aber

auch weitere Übereinstimmungen über die Mittelmeer-Gebiete nicht nur bis Troja,

sondern auch nach Ägypten. Auch die sonstigen Parallelen werden von W. sehr

gründlich untersucht, wobei sich herausstellt, dass einige Geräte über das ganze

grosse Gebiet reichen, während andere auf kleinere Gebiete beschränkt bleiben.

Zu den sehr wichtigen Bemerkungen über die Schleuder (S. 93, dazu Anm. 12 über

Darstellungen in Beni Hassan) möchte ich bemerken, dass wir von deren Gebrauche

auch eine sehr lehrreiche Darstellung besitzen auf dem Bruchstücke eines Silber-

bechers von Mykenae, die in Relief die Verteidiger einer belagerten Stadt vor

Augen führt.

Höchst wichtig, aber noch eingehender vergleichender Forschung bedürftig ist

das, was W. über Tätowierung, besser wohl Gesichtsbemalung, ausführt, ebenso die

Bemerkungen über die Ähnlichkeiten der Tracht, wozu ich für die Bronzezeit Par-

allelen von Cypern bis Mitteleuropa beigebracht habe in meiner Schrift : „Beiträge

zur ältesten Geschichte von Kypros" .

Von weiteren bis heute noch bestehenden Parallelen zwischen Ost und West

führt W. den Dreschschlitten, die trilla an , und beschreibt das Gebiet seines Vor-

kommens. Ausgelassen hat W. dabei Cypern , wo ich selbst diesen Schlitten allgemein

in Gebrauch sah. Zu den aus Kuhmist hergestellten Brennziegeln ist noch Ägypten

anzuführen, wo die Araberweiber solche Ziegel aus Kamelmist machen. Ob aber

diese Verwendung des Mistes wirklich ethnologische Schlüsse zulässt, erscheint mir

doch recht zweifelhaft.

Von grösstem Interesse ist das Vorkommen der nach unten sich verjüngenden

Säule in Ägäa, in Kuppelgräbern Spaniens und auf den Balearen. Widersprechen

muss ich aber W., wenn er diese Säule sich von den durch überkragende Steine

gebildeten Pfeilern herleiten lässt. " In der ägäischen Kultur war diese Säule aus

Holz, auf eine Holzsäule lässt die mit einer Vertiefung zum Einsetzen der Säule

versehene Basis von Los Millares schliessen, und ich glaube , diese sich nach unten

verjüngende Gestalt als gerade für Holzsäulen technisch richtig nachgewiesen zu

haben ') . Auch wenn W. die Nuraghen Sardiniens ihrer kyklopischen Bauart wegen

zu der europäischen Megalith-Kultur rechnet (S. 116 f.) , kann ich nicht beipflichten,

da sie zur selben Kultur gehören , wie die Eingangs erwähnten sogenannten Riesen-

gräber von Sardinien und diesen ähnliche Grabtypen an der Süd- und Westküste

der Pyrenäen-Halbinsel und an der Westküste Irlands und Schottlands. Die Träger

dieser Kultur waren aber wohl kleinasiatische Ligurer, Iberer und verwandte Stämme.

Sehr erfreulich sind die von W. gründlich untersuchten religiösen Parallelen.

Auch er erkennt als durch unzählige Idole für besonders wichtig gekennzeichnet die

Gestalt einer mütterlichen Göttin. Mit Recht wendet sich W. gegen jene Forscher,

die die nackte Göttin aus dem babylonischen Kulturkreise herleiten wollen. Nicht

¹) ,,Haus, Dorf, Stadt", S. 66 und ,,Die ägäische Kultur", S. 25.
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nur sind die europäischen Denkmäler viel älter als ähnliche aus Vorderasien, sondern

erst kürzlich hat G. HÜSING auch auf philologischem Wege nachgewiesen, dass die

semitische Ischtar als Lehngut von den Ariern zu den Semiten kam¹) . W. selbst

betont auch S. 128 mit Recht, dass als Ausgangspunkt für die Nackt-Idole „nur noch

das südwesteuropäische Megalithgebiet in Betracht komme." Sehr richtig erkennt

W. die Beziehungen der Axt, die auf Bildern und Idolen oft mit der Göttin in

Verbindung steht, zum Hackbaue . Aber nicht der Umstand, dass die Frau zumeist

den Hackbau betrieb, sondern nur der Hackbau selbst machte die Axt zum Frucht-

barkeits-Symbol , und als solche trat es an die Stelle der in diesen Zeiten fehlenden

männlichen Göttergestalt, als Symbol der männlichen Fruchtbarkeit 2 ) .

Zu den wichtigen Bemerkungen über uralte Schiffsdarstellungen möchte ich an-

führen, dass die älteste Bedeutung noch nicht eine „Sonnenbarke“ gewesen sein dürfte,

sondern dass sich diese Bilder zuerst wohl auf den Mond bezogen , der im Mythos oft

als Barke erscheint. Als der Mythos später in den religiösen Kult eindrang, fanden

dann freilich sehr häufig Übertragungen auf die Sonne statt. Ebenso beziehen sich

die in ägäischen Goldblechen, auf Dolmensteinen und dem Steinkreise zu Avebury

(England) vorkommenden Stierhörner auf den Mond, sind also mythischen, nicht

eigentlich religiösen Ursprunges.

Die S. 147 ff. erwähnten, bis in die ältesten Zeiten nachweisbaren Hand- und

Fussdarstellungen sind wohl schon, wie W. annimmt, Kultsymbole, und wenn W. auf

die Heraklessage und auf Buddha hinweist, so möchte ich noch auf die sogenannten

Fussspuren Christi in Rom an dem Kirchlein „Domine quo vadis" hinweisen, sowie

auf mancherlei durch alte Sagen ausgezeichnete Punkte Deutschlands, wie z. B. die

,,Rosstrappe" im Harz.

In den ausführlichen Schlussbemerkungen (S. 150-171 ) fasst W. nochmals

alles zusammen und kommt damit wieder auf den fortan wohl ganz unabweislichen

Schluss, dass das Ursprungsgebiet der gesamten Megalith-Kultur nur in Europa,

ich setze hinzu : ,, also bei den Ariern", zu suchen ist. Sonst werden in diesen

Schlussseiten noch eine Menge sehr wichtiger Fragen angeschnitten und die Ansichten

der verschiedensten Forscher dazu angeführt, ohne dass W. selbst immer Stellung

zu den Fragen nimmt. Dies ist auch bei vielen wohl gar nicht möglich ; aber auch der

Nachweis, dass die Beantwortung derartiger Fragen einst wichtigste Aufklärungen

für Kulturgeschichte und Ethnologie bringen und noch manchen dunklen Punkt er-

hellen wird dieser Nachweis ist an sich schon sehr lobenswert. So wird wohl

jeder Forscher auf diesen Gebieten eine Fülle wichtigen Materiales in diesem Buche

finden und bei seiner Benützung dem Verfasser aufrichtigen Dank zollen.

Berlin. v. Lichtenberg.

Prof. Dr. Gustaf Kossinna : Die Herkunft der Germanen. Zur Methode

der Siedlungsarchäologie. Mannus-Bibliothek Nr. 6. II u. 30 S. m. e. Karte.

C. Kabitzsch, Würzburg, 1911 : Preis Mk. 1.50, Subskriptionspreis Mk. 1.20 .

Jeder Freund des germanischen Altertums wird mit lebhaftem Interesse das

Erscheinen einer Schrift begrüssen, die auf rein archäologischem Wege die Heimat

unserer Vorfahren ergründet und die germanische Kulturentwicklung bis auf das

achte Jahrtausend vor Chr. zurückführt. Eine solche hat uns Professor KOSSINNA

geboten in der „ Herkunft der Germanen".

¹) ,,Die iranische Überlieferung und das arische System"

Bd. II , 2 S. 40 Anm. 1 .

=
Mythol. Bibl.,

2) Vergl. meinen Aufsatz : ,,Religion und Mythos", in Memnon V, S. 225–236

und „Die ägäische Kultur", S. 111–116.

Mannus, Bd. IV. 10
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Der erste Teil dieser Schrift setzt die Methode der Siedlungsarchäologie, wie

sie von KOSSINNA in mehr und mehr verfeinerter Art bei seinen Forschungen zur

Anwendung gebracht worden ist, eingehend auseinander und zwar in engem Zu-

sammenhange mit einer Polemik gegen Eduard MEYER, Otto SCHRADER und

Moritz HÖRNES. Der Kardinalsatz der KOSSINNAschen Archäologie, der sich in

den durch Grabungen erschlossenen Kulturen der verschiedensten Völkergruppen

tausendfach bestätigt findet : „Scharf umgrenzte archäologische Kulturprovinzen decken

sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern oder Völkerstämmen“ ist von

diesen drei Gelehrten mit nichtigen Gründen abgelehnt worden. Dem gegenüber

werden nun von KOSSINNA solche Kulturprovinzen festgelegt durch Anwendung

einer genauen relativen und absoluten Chronologie und einer scharfen typologischen

Untersuchungsweise und zwar von den Zeiten hell beleuchteter Geschichte rückwärts

bis in die vorgeschichtlichen Perioden. Dieser Weg führt manchmal zu einer kürzeren

oder längeren Siedlungslücke, die nur durch Abwanderung der früheren Bevölkerung

erklärt werden kann. Durch Vergleichung der nächst verwandten Vorstufen des

durch Grabungen aufgefundenen Kulturinhalts wird den Schluss- und Anfangs-

perioden von Kulturprovinzen prüfend nachgegangen, um sich über die Richtung der

Ab- und Zuwanderung zu vergewissern. Epochemachend für alle Zeiten war für

die streng chronologische Forschungsweise der erste Versuch von Oskar MONTELIUS

in seinem Werke über die Zeitbestimmung des skandinavischen Bronzealters aus

dem Jahre 1885, nachdem er bereits 1884 den Satz aufgestellt hatte : „ Kultur-

kontinuität zeigt Dauer der Bevölkerung an". KOSSINNA ist darüber hinausge-

gangen zur Aufstellung seiner Methode der siedlungsarchäologischen Forschung.

Mit Hilfe dieser Methode vermögen wir zu erkennen, wie die durch Kultur-

gruppen dargestellten Stämme und Völker Mitteleuropas zu den verschiedensten

Perioden in ihrem Umfange sich ausdehnen und vermehren oder zusammenziehen

und vermindern. Sie zeigen , wie manche Gebiete durch die Jahrtausende hindurch

von demselben Volke bewohnt worden sind z. B. Skandinavien, wie andere Gebiete

dagegen plötzlichen Abbruch der Besiedlung, rasche oder langsame Abwanderungen ,

lange dauernde Verödung, rasche oder langsame Zuwanderungen erfahren haben.

Der zweite Teil handelt von der Herkunft der Germanen, nicht der Germanen-

familie an sich, sondern spürt der Frage nach, aus welchen Gebieten die Germanen

nach Deutschland gelangten. Nach der vorhin klar gelegten Methode geht der Ver-

fasser aus von der durch die schriftliche Überlieferung hell beleuchteten Zeit um

100 und 200 nach Chr. und findet eine überraschende Ähnlichkeit mit der auf

archäologischem Wege gewonnenen Siedlungskarte. Dabei ist das durch die Sied-

lungskarte gefundene Bild viel schärfer als das aus der schriftlichen Überlieferung

gewonnene.

Während PTOLEMÄUS 150 nach Chr. die Grenze zwischen West- und Ost-

germanen ungenau auf die Oderlinie festlegt, weist KOSSINNA nach, dass diese

Grenze seit dem achten Jahrhundert vor Chr. beständig wechselnd von der Weichsel-

mündung nach Westen zurückweicht, erst allmählich an die Oder herantritt und

schliesslich bis mitten zwischen Elbe und Oder zu liegen kommt.

Die von TACITUS und PLINIUS als Teile der Westgermanen genannten

Herminonen , Ingwaeonen und Istwaeonen werden archäologisch festgelegt. Das

Gebiet der Herminonen , der Elbsweben, mit ihren Mäanderurnen erstreckt sich von

Nordböhmen abwärts bis nach Hamburg, von Braunschweig ostwärts bis über Stettin

und Frankfurt a. O. auf das rechte Oderufer hinüber. Die Ingwaeonen umfassen

die Stämme am Nordseestrand in Schleswig -Holstein und auch auf den dänischen

Inseln. Die Istwaeonen sind die rheinischen Germanen von Mainz abwärts bis zur
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Rheinmündung und die Binnenstämme ostwärts bis zum Leine-Fluss, die wir aber

archäologisch noch nicht genügend kennen, weil die Freude an den römischen Funden

in diesen Gebieten der germanischen Archäologie nicht günstig war.

Wenn wir von diesem Bild in die Latènezeit gehen (bis 500 vor Chr. ) , so

verlässt uns die schriftliche Aufzeichnung, aber archäologisch sehen wir die Aus-

breitung der Elbsweben nach dem Untermaingebiet, wo ihre am weitesten vorge-

schobene Westabteilung in Caesars Sweben uns entgegentritt. KOSSINNA ist es

gelungen, einen klaren Zusammenhang der Siedlung des Ariovist im Unterelsass

mit der gleichzeitigen Kultur des swebischen Ober-Havellandes aufzudecken .

Sind die Westgermanen seit alten Zeiten in Norddeutschland heimisch, so

sind dagegen die Ostgermanen verhältnismässig spät eingewandert und zwar über

See von Skandinavien her. Sie entwickeln sich zu Beginn der Eisenzeit um 700

vor Chr. und schieben sich rasch von der Weichselmündung bei Danzig westwärts

bis über die Oder und südwärts über Bromberg, Posen bis nach Nordschlesien vor,

auf diesem Wege eine Bevölkerung vor sich her treibend, die der Verfasser als die

Karpodaken (nördlichsten Zweig aus der grossen Familie der Thraker) bezeichnet.

Die Westgermanen lassen sich dagegen in Norddeutschland durch die siedlungs-

archäologische Methode lückenlos zurückverfolgen bis fast in den Beginn der Bronze-

zeit, genauer bis um die Zeit von 1800. Sie sind also in Deutschland die eigent-

lichen Altgermanen. In der 2. Periode der Bronzezeit, um 1700 bis 1400 v. Chr.,

läuft ihre Grenze im untersten Tal der Oder bis Schwedt aufwärts , dann über

Eberswalde, Berlin nach der Elbe oberhalb von Magdeburg, dann über die Saale-

mündung nach Quedlinburg und Blankenburg am Harz. Die Nachbarorte Thale und

Ballenstedt bergen um diese Zeit bereits keltische Grabstätten. Weiter läuft die

Linie am Nordfusse des deutschen Mittelgebirges entlang nach der Nordwestecke

des Teutoburger Waldes bis an die Ems, um diesen Fluss abwärts dem Meere zu-

zueilen. Diese Urgrenzen innerhalb Norddeutschlands überschreiten diese Altgermanen

bald nach allen Richtungen.

In der 5. Periode der Bronzezeit, 900-700 v. Chr. , dringen sie über die

Ems nach Westfalen und in das Weserbergland, in der früheren Eisenzeit 700-500

v. Chr. gewinnen sie den Niederrhein und in den letzten Jahrhunderten v. Chr. das

gesamte Rheingebiet.

Das Volk, das sie aus diesen Gebieten verdrängen, sind die Kelten, deren

Urheimat Böhmen bildete ; diese wandern am Ende der Frühperiode der Bronzezeit,

1800 v. Chr. , nach der oberen Donau und breiten sich nun aus während der 2. Periode

der Bronzezeit (1700-1500 vor Chr.) mit einer von der germanischen scharf ab-

stechenden Kultur über ganz Süddeutschland, die Nordschweiz, Ostfrankreich und

nordwärts bis in die Nähe der oben erwähnten Südwestgrenze der Westgermanen.

Um 2000 vor Chr. ist Nordwest-Deutschland zwischen Leine und Rhein einer-

seits, zwischen Nordsee und süddeutscher Donau anderseits durch eine Reihe von

Jahrhunderten ohne Bevölkerung, nachdem vorher in den letzten Abschnitten der

Steinzeit eine reichere Besiedlung dort vorhanden gewesen war. In der Frühperiode

der Bronzezeit, 1800 vor Chr. , wandern die Germanen aus Schleswig-Holstein und

Jütland, vielleicht auch noch von den dänischen Inseln und Schonen her über die

Elbe westwärts. Das sind die ersten Germanen in Deutschland.

Im dritten Teil betrachtet der Verfasser den Umfang des Germanengebietes

in der alten Bronzezeit, das von der schwedischen Provinz Medelpad und von

Wasa und Helsingfors in Finnland bis nach Meppen an der Ems reichte, von Dront-

heim bis nach Halberstadt und Stargard in Pommern. Eine ungestörte Kontinuität

der Kulturentwicklung in Skandinavien wie in Norddeutschland reicht rückwärts vom

10*



148 IV. Bücherbesprechungen.

Ausgange der Steinzeit um 2000 vor Chr. bis zu den Anfängen des Megalithgräber-

baues um 4000 vor Chr. Noch weiter zurück beim Übergang in die Kulturepoche

des sogenannten Ancylus -Stadiums der Ostsee um 8000 vor Chr. stossen wir

dagegen auf einen klaren Abbruch von Kultur , Siedlungsgebiet und Rasse. Es drängt

sich also die Frage der Einwanderung der Nordindogermanengruppe in das Ostsee-

gebiet zu Beginn der ältesten Muschelhaufen unausweichlich auf.

Diese Ergebnisse sind nicht errungen mit Hilfe von Vermutung und Kom-

binationen oder durch die oft irreführende Sprachvergleichung , sondern durch jahr-

zehntelanges Studium der Gräber und Bodenfunde.

Berlin-Schöneberg. Prof. Dr. Conrad Paape.

Friedrich Behn : Römische Keramik mit Einschluss der hellenistischen Vorstufen.

No. 2 der Kataloge des Römisch-germanischen Zentral -Museums. Mainz 1910.

In Kommission bei L. Wilckens . 279 Seiten, 12 Tafeln und 25 Abbildungen

im Text.

Nach den zahlreichen Einzelarbeiten auf dem Gebiete der römischen Keramik

ist die vorliegende Zusammenfassung, deren Zweck vor allem sein soll , durch

Fixierung chronologischer Punkte die historische Entwicklung darzulegen", sehr will-

kommen. Der erste Teil des Kataloges behandelt die hellenistische und römische

Keramik der klassischen Länder, der zweite die römische Keramik der Rhein- und

Donauländer mit Einschluss der gallo -römischen Keramik und für Haltern selbst der

germanischen Gefässe (warum diese Gruppe mit Fragezeichen versehen? Zum Teil

sind diese Gefässe doch sicher germanisch) ; im dritten Teile ist die Keramik der

Rhein- und Donauländer nach technischen Gesichtspunkten geordnet. Sorgfältige

Literaturnachweise, die sich nicht allein auf die Keramik beziehen, und knapp ge-

haltene Bemerkungen begleiten die Aufzählung . Es hätte jedoch auch bei der Be-

schreibung der einzelnen Gefässe auf die betreffenden Typen der Formentafeln

(Tafel VII- XII) hingewiesen werden sollen. Es würde das ebenso dankenswert

sein, wie es im Anhange der Nachweis ist, wie sich auf die einzelnen Formen die

Katalognummern verteilen . Leider mussten die Gefässtypen der Formentafeln zum

Teil gar zu klein ausfallen, da 412 Abbildungen auf nur 6 Tafeln vereinigt worden

sind. Für eine spätere Auflage des Kataloges wäre es auch wünschenswert, dass

eine Übersicht über die wichtigsten Gefässornamente in Abbildungen gegeben

würde, und schliesslich könnte sich noch eine Zusammenstellung derjenigen römischen

Gefässe, die im freien Germanien zutage getreten sind, anschliessen.

Berlin. Walther Schulz.



V. Nachrichten.

In eigener Angelegenheit.

Von G. Schwantes , Hamburg.

In einer Besprechung meiner Arbeit über das älteste Eisenalter im östlichen

Hannover im III . Band dieser Zeitschrift S. 165 bemerkte Herr M. JAHN, die Über-

einstimmung in den Schlussfolgerungen meines Aufsatzes und der Abhandlung von

F. KNORR über verwandte Funde Schleswig -Holsteins sei zum Teil darauf zurück-

zuführen, dass mir KNORRS Ergebnisse vor deren Veröffentlichung nicht unbekannt

geblieben seien. Da diese Angabe nicht den Tatsachen entspricht, mache ich Ge-

brauch von dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Herausgebers, der mir

den Mannus zur Verfügung gestellt hat, und gebe über mein Verhältnis zum Kieler

Museum an dieser Stelle einige nähere Andeutungen.

Ich habe die Kieler Sammlung besucht, um meine im Laufe vieler Jahre an

der Hand zahlreicher Ausgrabungen gewonnenen theoretischen Ergebnisse auch an

dem reichen, dem heimatlichen so ähnlichen Material Schleswig -Holsteins auf ihre

Richtigkeit zu prüfen.

Ich erfuhr in Kiel, dass KNORR mit einer ähnlichen Bearbeitung des älteren

Eisenalters Schleswig-Holsteins beschäftigt sei, wie ich sie für Hannover plante.

Mit der Arbeit selbst bin ich nicht bekannt geworden, konnte also auch nicht Bezug

darauf nehmen. Aus Rücksicht auf KNORRS Arbeit habe ich das gesamte sehr be-

deutende Studienmaterial, das ich von Kiel heimbrachte, in meiner Abhandlung

nicht herangezogen.

Beim Studium der Kieler Sammlung, bei dem ich mich der liebenswürdigen

Hilfe eines Beamten des Museums erfreute, fielen von beiden Seiten ganz

beiläufig auch einige wenige Bemerkungen über die theoretische Bedeutung der

Funde. Diese auf ganz vereinzelte Dinge sich beschränkenden Andeutungen , die

bis auf den unten erwähnten Fall ohne Bezugnahme auf KNORRS Arbeit erfolgten,

ergaben für mich eine erfreuliche Bestätigung einiger meiner Ansichten über das

Alter gewisser Typen der Tinsdahl-Jastorf- Gruppe, die ich seit langem vertrat und

dem Vorstande der Kieler Sammlung brieflich bereits mitgeteilt hatte. Der unten

im Auszuge mitgeteilte Briefwechsel mit J. MESTORF fällt nämlich mehrere Jahre

vor meiner ersten persönlichen Bekanntschaft mit dem Kieler Museum und seinen

Beamten.

Auf KNORRS Arbeit wurde ich nur einmal bei der Besichtigung der Toden-

dorfer Urnen hingewiesen, indem man mir sagte, KNORR habe diese als besondere

Gattung ausgesondert und leite sie von Metallgefässen ab. Diesen Hinweis habe

ich in meiner Arbeit nicht benutzt. Die typologische und chronologische Stellung

dieser Gefässe wurde nicht berührt.



150 V. Nachrichten.

Von einer Bekanntgabe der Theorien KNORRS von anderer Seite kann also

durchaus nicht die Rede sein.

Überhaupt verdanke ich dem Studium des Materials der Kieler

Sammlung nur eine neue Erkenntnis : Die des Zusammenhanges der Flügelnadel

mit älteren Fibelformen wie ich auf Grund meiner Beobachtungen fälschlich

KNORR hat die Typologie der Flügelnadel und verwandter Fibeln viel

früher und richtiger erkannt.

annahm -

-

Man wird es wohl verzeihlich finden, wenn ich hier einige Bemerkungen

folgen lasse, die sich auf die Entstehung der in meiner Arbeit niedergelegten Ge-

dankengänge beziehen, um nachzuweisen , dass ich bereits früh die Grundlinien der

chronologischen Klassifikation erkannte und ferner, dass ich nicht übereilt an deren

Veröffentlichung herantrat.

Von der grössten Wichtigkeit für die zeitliche Abgrenzung der Erscheinungen

unserer frühesten Eisenzeit war die Auffindung einiger markanter typologischer

Reihen. Das weitere Detail für die einzelnen Stufen und Horizonte gab dann die

Masse der mit jenen Leitformen immer wieder auftretenden Funde.

Schon vor Jahren seit 1904 völlig sicher habe ich vier solcher Reihen,

die sich für die Systematik mit dem besten Erfolge verwenden liessen , aufstellen

können : die Entwicklungsreihe der Gürtelhaken , der Fibeln , der Keramik und

weniger sicher als jene die der Grabformen.
-

------

-

1. Dass die Gürtelhaken mit Haftarmen und Nieten durchweg jünger seien

als die einfachen kleinen Gürtelhaken mit Zunge, habe ich schon nach den ersten

bedeutenderen Funden von Jastorf vermutet und 1899 J. MESTORF brieflich mit-

geteilt (1) ¹) . Wie ich bezüglich dieser Frage in dem Zeitraume von 1899-1904

immer klarer sehen lernte, ist aus den Briefen ersichtlich.

2. Die längst bekannte Typenreihe der Latènefibeln war für die absolute

Chronologie der Eisenalterstufen Osthannovers von grösster Wichtigkeit. Nach

diesen Fibeln waren von mir bis 1904 folgende Stufen erkannt :

1. Vor Latène-Friedhöfe (Jastorf etc.)

2. Friedhöfe mit Früh-Latènefibeln. In den Jahren 1905-07 (Ripdorf-

Oitzmühle) zeigten die fortgesetzten Grabungen bei Oitzmühle, dass

auch die älteren Mittel-Latènefibeln derselben Stufe angehören.

3. Friedhöfe mit jüngsten Mittel-Latène- und Spät-Latènefibeln (Seedorf,

Rieste, Nienbüttel) .

3. Die Typologie der Keramik erlaubte nicht nur die Abgliederung der Haupt-

stufen, sondern auch eine weitergehende Zerlegung der Jastorfstufe in Horizonte.

Bereits 1899 deute ich diese Aufteilung in die Horizonte a, b und c an (I) . Ich

bemerke, dass die Gefässe mit geradem Hals (d . h. ohne scharf absetzenden, nach

aussen biegenden Rand, später Jastorf a genannt) älter zu sein scheinen als die mit

stark umbiegendem und abgesetztem Rande (später Jastorf b genannt). Am jüngsten

seien Gefässe ohne Hals (später Jastorf c genannt). Dass sich die halslosen Urnen

der späteren latènezeitlichen Friedhöfe aus den hochhalsigen Formen der Jastorf-

stufe entwickeln, war von mir bereits 1899 in einem Fundbericht über den Friedhof

von Heitbrack (Jastorf b) ausgesprochen ;

„Typus II (bauchig mit hohem Hals und scharf absetzendem Rand) ist eben-

¹) Die eingeklammerten römischen Zahlen beziehen sich auf die Nummer der

weiter unten mitgeteilten Briefauszüge .
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falls weit verbreitet. Es ist eine typische Latèneform ¹ ), die auf anderen Fried-

höfen 2) bald den hohen Hals fortlässt und oben nur den Rand zeigt. Letztere

Form erscheint in Heitbrack noch nicht“.

Der Bericht über Heitbrack ist unveröffentlicht geblieben. Er wurde vor 1900 dem

Museum für Völkerkunde in Hamburg vorgelegt. 1900 bezeichne ich eine Urne von

Jastorf mit rudimentärem , der Schulter als Wulst aufliegendem Halse als Über-

gangsform (IV) . Es ist das in meiner Eisenalterarbeit ') Tafel XVI, 11 abge-

bildete Gefäss.

In meinem ersten, 1003 geschriebenen Bericht über Jastorf ) steht S. 2-3 :

„Die hochhalsige Urne mit nach aussen gewendetem Mündungsrande ist für die

osthannoverschen Urnenfelder vom Jastorfer Typus ausserordentlich charakteristisch.

Andererseits entstand durch Verkürzung des Halses die weitbauchige, hals-

lose Urne mit kräftiger Randleiste. Gefässe dieser Art waren auf dem Jastorfer

Felde selten, dominieren aber in der Tènezeit und verdrängen in dieser Periode

die hochhalsigen Urnen, wie es scheint, gänzlich“.

Dass die Keramik der Ripdorf-Stufe vortrefflich in diese Entwicklungsreihe

passt und schon halslose Gefässe führt , die aber wegen des dünnen Randes noch

einen mehr archaischen Charakter aufweisen, wurde bei der Ausgrabung von Oitz-

mühle, 1904 und die folgenden Jahre , erkannt (XIII ) .

4. Die Grabform entwickelt sich in der Weise, dass Hügel, Steinkiste und

Steinmantel immer mehr schwinden. S. Brief III .

An der Hand dieser vier typologischen Reihen war es möglich, die Stufen

unseres Eisenalters abzugrenzen.

Dass unter den Friedhöfen Nordwestdeutschlands eine alte Vor-Latènegruppe

sowie eine junge Gruppe mit Latène - Elementen zu unterscheiden seien, hat be-

kanntlich J. MESTORF zuerst gesehen. Es sind dies meine II . und IV. Stufe.

Neu ist in der von KNORR und mir aufgestellten Periodenteilung die Zusammen-

stellung der Funde jener Zeit, die KNORR seiner II . Stufe zuweist, während ich

sie in meine III . Stufe einstelle. Die Sonderstellung dieser Ripdorf-Gruppe habe

ich schon 1899 vermutet und dies J. MESTORF mitgeteilt. Im 1. Briefe stelle ich

meine derzeitigen Funde in chronologischer Reihenfolge zusammen : 1-5 Vor-

Latène. Unter 6 nenne ich Funde, die ich der Zeit des ältesten Latène -Einflusses

zuweise. Gerade nach dem hier genannten Fund, dem Galgenberg bei Ripdorf

(Uelzen) habe ich später die Stufe benannt. Unter 7 nenne ich dann den Fund

vom Schweizerhof bei Seedorf mit ganz späten Latènefibeln (I ) .

Die Ripdorfstufe blieb aber bis 1903 mehr ein logisches Postulat (I , V, X) ;

1904 dagegen wird sie durch den Fund von Oitzmühle völlig sichergestellt (XIII) .

Eine Menge der in den alten Beständen unserer Museen aufbewahrten Funde

konnte jetzt chronologisch untergebracht werden.

Mit der Veröffentlichung der Theorien war ich sehr zurückhaltend, und die

Einwände und Mahnungen J. MESTORFs, die Richtigkeit der Ansichten auch an

dem Material der Nachbargebiete zu erproben, haben dabei stark mitgewirkt, ferner

hemmende Momente mehr äusserer Art, auf die ich nicht eingehe.

Der 1903 verfasste, 1904 im Jahrbuch des Provinzialmuseums gedruckte Auf-

satz über Jastorf bringt am Schluss eine ganz kurze Andeutung der Chronologie,

1) Ich bewegte mich damals noch ganz in der Nomenklatur UNDSETS .

2) Gemeint ist Jastorf, das damals schon viele Funde, darunter auch mehrere

jüngeren Charakters (Jastorf c) geliefert hatte.

3) In der Folge E. H. abgekürzt. Prähistorische Zeitschrift Bd. 1 , S. 140 ff.

') Jahrbuch des Provinzialmuseums zu Hannover, 1904.
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wie sie mir damals, noch vor der Bestätigung der Ripdorfstufe durch meine

Grabungen von 1904, als reif für die Bekanntgabe erschien :

1. Wessenstedt (in Anlehnung an MONTELIUS als Übergangsstufe be-

zeichnet).

2. Jastorf.

3. Zeit des ältesten Latèneeinflusses , eine Mischkultur aus einheimischen

und Latèneformen (später Ripdorf genannt).

4. Spät-Latène (der erwähnte Friedhof bei Bevensen ist der von Seedorf).

1908 lege ich dasselbe Schema in meinem Buche „Aus Deutschlands Urge-

schichte" (Leipzig 1908) der Gliederung der nordwestdeutschen Eisenzeit zugrunde ,

natürlich unter Verzicht auf Einzelheiten, wie es die Bestimmung des Buches und

die Anwendung des Schemas für weitere Gebiete Norddeutschlands erforderten :

1. Älteste Eisenzeit, Zeit der Schwanenhalsnadeln , 600-500 . (S. 129.)

2. Nordische Hallstatteisenzeit, 500-350 (dazu Abb. 130-132).

3. Mischkultur mit älteren Latèneformen. Dazu Fig. 143, Fibel von Oitzmühle.

(S. 141.)

4. Spät-Latènekultur, dazu Fig. 144–147 . (S. 142.)

Dieses Buch fällt noch vor meine erste Studienreise nach Kiel.

Ich lasse als Beweismaterial einige Auszüge aus einem Briefwechsel zwischen

Frl. J. MESTORF und mir¹) folgen, aus einer Zeit , die mehrere Jahre vor meiner ersten

Reise nach Kiel liegt. Man wird hier die allmählich in immer schärfere Beleuchtung

tretenden Richtlinien meiner Theorien in ihrer Entstehung verfolgen können. Auch

wird dieser Briefwechsel den Nachweis erbringen , dass Frl . J. MESTORF unabhängig

von mir vielfach auf ähnliche Gedankengänge gekommen war.

I.

Brief an J. M. vom 28. Dezember 1899.

Ausführlicher, mit über 60 Bildern versehener Bericht über meine Ausgrabungen

bei Heitbrack, Jastorf und Seedorf. Die Funde sind in chronologischer Reihenfolge

aufgezählt. Aus dem Bericht über Jastorf :

Die Gefässe zeigten weitaus in der Mehrzahl einen hohen Hals, der meistens

einen nach aussen gebogenen Rand besass. Doch fanden sich auch Gefässe mit

geradem 2) Hals . Letztere , die dem Eindrucke nach als älter erschienen, führten

nicht selten ein tassenförmiges Beigefäss, aber wenige Beigaben. Anderer-

seits traten, allerdings nur in 2-3 Exemplaren, Gefässe wie Fig . 66³) auf, wie sie

in späterer Zeit allgemein werden . Diese Gefässe scheinen den Beigaben nach

die jüngsten Gräber zu sein. Mit dem abnehmenden Alter der Gräber

scheint die Menge der das Grab umgebenden Steine abzunehmen, wie ich aus dem

Charakter und der Menge der Beigaben zu schliessen wage. Die Gürtel-

= E. H.haken von Jastorf zeigen entweder einen umgeschlagenen Fuss (37, 49

Abb. 31-33) oder eine T-förmige Gestalt (35, 54, 55 = E. H. Abb. 38, 39) . Letzterer

Typus scheint in den jüngeren Gräbern vorzuherrschen .

1) Meine Briefe an J. MESTORF werden im Archiv des Kieler Museums

aufbewahrt.

2) D. h. mit nicht absetzendem, wenig nach aussen gebogenem Rand

Jastorf a.

=

3) Wie E. H. Abb . 56 , aber ohne Verzierung

Taf. XVI 10, 12.

= Jastorf c. Vergl. E. H.
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Nachdem fünf Fundplätze der Jastorf-Stufe geschildert sind , fahre ich fort :

6. Bei v. ESTORFF, Heidnische Altertümer etc. findet sich ein Bericht über

einen Urnenplatz auf dem Galgenberge bei Uelzen. Es fanden sich Urnen mit

hohem, geradem Hals, Beigefässen, ein Klammerring wie 41 (E. H. Abb. 43) ,

eine Nadel mit Ausbiegung, 3 Ohrringe mit Spiralen ¹ ) , 2 bronzene Nieten und

2 bronzene Früh-Latènefibeln 2) .

7. Beim Bauernhofe „Schweizerhof“ 3) findet sich ein Urnenfriedhof mit Urnen

wie Fig. 66 (wie E. H. Abb. 72) mit eisernen Mittel-Latènefibeln, geschnitzten

Knochennadeln, ringförmigen bronzenen Gürtelhaken (Latènetypus) etc.

-

-

Ein Überblick über die Ergebnisse der ersten fünf Grabungen lässt das Fehlen

der charakteristischen Latènetypen recht auffällig erscheinen .
Wenn wir

in den Gerätformen keine Latèneformen erkennen , wie ich glaubte so wäre die

Existenz einer Vor-Latèneperiode auch für das östliche Hannover nicht zu be-

zweifeln. Dann würde der Urnenfriedhof vom Galgenberge einer Über-

gangszeit angehören *). --

Dass die Latèneperiode ³) ebenfalls in unserer Gegend vertreten ist, zeigt

der Urnenfriedhof beim Schweizerhof.

II.

Antwort von J. M. vom 10. Januar 1900.

,,Die Urnenfriedhöfe, die Sie so sorgfältig und ausführlich beschreiben, sind,

wie ich schon auf einer Postkarte vom 1. Januar aussprach, in der Tat für uns von

hohem Interesse. — - Sie dürften Recht haben in der Annahme, dass sie hinter die

Latènezeit zurückreichen. Es ist eine von der Hallstatt-Kultur stark beeinflusste

Formenwelt, die von der Elbgegend (östl. Hannover, Altmark etc.) über die Elbe

geht und dem Anschein nach bis nach Jütland hinauf, was auf Verwandtschaft der

Bevölkerung in jener Zeit schliessen lässt."

III.

Brief an J. M. vom 12. Februar 1900.

Vielleicht sind diese Gräber (die Jastorfer) etwas jünger als die Heitbracker?

In den Heitbracker Urnen fehlen z. B. die Gürtelhaken mit seitlichen Querfortsätzen ") ,

die Steinpackung ist in Jastorf geringer und verschwindet in einzelnen Fällen bis

auf den Deckelstein ; Urnen mit eingezogenem Rand ohne abgesetzten hohen Hals

treten hier zuerst auf.

IV.

Brief an J. M. Oktober 1900.

Nach einer ausführlichen Beschreibung der verschiedenen Gräbertypen von

Jastorf, in der ich besonders Gräber mit und ohne Pflaster unterscheide :

,,Im übrigen ist zu bemerken, dass die Gräber ohne Ordnung situiert waren.

Ich bin der Ansicht, dass man bei der Anlage des Friedhofes keine bestimmte Ord-

¹) Wie E. H. Abb. 69.

2) Wie E. H. Abb. 67. Es ist derselbe Friedhof, auf dem KEMBLE später

grub. Er gehört zur Feldmark Ripdorf. Ich habe später meine III. Stufe danach

benannt.

3) Schweizerhof bei Seedorf. Ich habe die IV. Stufe danach „Stufe von See-

dorf" benannt.

*) Die spätere III . ( Ripdorf-) Stufe.

5) Soll heissen : Die entwickelte Latèneperiode.

') Mit Haftarmen. E. H. Abb. 38.
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nung bei der Beisetzung innegehalten hat, sondern dass ältere und jüngere Gräber

gemischt auftreten. Die Erscheinung, dass die Gräber an manchen Stellen in grosser

Menge beisammen liegen, spricht für die Vermutung, dass damals jede Familie ihre

eigene Begräbnisstätte hatte. Ich glaube, dass man aus der Verschiedenheit der

Grabanlage und der Situation nicht auf ein verschiedenes Alter unserer Gräber

schliessen darf, sondern letzteres nur nach den Formen der Beigaben bestimmen

kann ¹ ) . Auf kleineren Fundplätzen, z. B. Heitbrack, ist diese Mischung älterer und

jüngerer Gräber nicht eingetreten. Wir haben von dorther nur Gürtelhaken ältester

Form 2) und nur Urnen mit hohem, abgesetztem Hals 3) . Vom Jastorfer Friedhofe

haben wir auch in diesem Sommer wieder Gefässe erhalten, die sich unseren La-

Tène-Formen nähern ). Photogr. 9 zeigt links eine Übergangsform "), rechts eine

ausgebildete Urne jenes Typus ). Beide Gefässe sind in Gräbern gefunden, die

dicht beieinander lagen."

V.

Brief an J. M. vom 29. August 1901 .

Aus einer Beschreibung des Urnenfriedhofs von Rieste :

,,Am Abhange des Heidrückens nach dem Moore zu liegt ein Friedhof der

Römerzeit : punktierte Mäanderurnen , Fibeln der ältesten römischen Periode (Bronze,

Eisen, Silber) und einige etwas jüngere (etwa von denselben Formen wie diejenigen

von Darzau), Schildbuckel, Speere, bronzene Beschläge etc.

2. Oben auf dem Heidrücken geht der Friedhof in seiner ganzen Breite über

in ein Urnenfeld der Latènezeit. Es finden sich auch in dieser Periode die

zierlichen, oft prachtvoll gearbeiteten , stets glänzend schwarzen Fussurnen (Form 1 ')) .

Das Mäanderornament, überhaupt die Punktverzierung mit dem Töpferrädchen ist

noch unbekannt. Aber schon zeigen die Erzeugnisse der Keramik jene kraftvolle

Profilierung und jene ansprechenden Formen, die wir an den gleichartigen Erzeug-

nissen der Folgezeit bewundern . Form 2 ) ist stets wenig oder gar nicht verziert

und scheint, je weiter die Grabung fortschreitet, immer häufiger zu werden . Ver-

schwunden sind auch die schön geformten römischen Schmucksachen. Die Beigaben

sind sehr ärmlich. Etwa in jeder 3. bis 4. Urne liegt eine Eisenfibel oder ein

kleiner eiserner Ring (Abbildung). Schildbuckel und Speere finden sich noch, aber

selten. Letztere stecken unter den Urnen senkrecht im Boden. Für die

Zeitbestimmung ausschlaggebend sind die Fibeln (Skizze) . Sie sind die häufigsten

Beigaben und bislang sämtlich von Eisen . Soweit der Grad der Erhaltung es

erlaubt, die Konstruktion zu erkennen , gehören alle Fibeln dem letzten Abschnitte

des Tènezeitalters an. Aus demselben Zeitraum , der durch die älteren

Gräber von Rieste repräsentiert wird, stammt der Urnenfriedhof vom „Schweizer-

hof". Fernere Untersuchungen müssen entscheiden, wie sich der Übergang von der

- --

¹) Die späteren Grabungen bei Jastorf haben mich doch wieder auf die im

Briefe vom 12. Febr. 1900 ausgesprochene Ansicht zurückgeführt. Eine neue, starke

Stütze erhielt diese durch die Beobachtung, dass die Gräber der III . Stufe in der

Regel ohne jeden Steinschutz sind ( 1904 und folgende Jahre) , imgleichen auch die

Gräber der IV. Stufe.

2) Es fanden sich bei Heitbrack nur Zungengürtelhaken wie E. H. Abb. 31–33.

3) Typus Jastorf b.

4) Typus Jastorf c.

5) E. H. Taf. XVI, 11 stellt das nämliche Gefäss in Zeichnung dar.

6) Wie E. H. Taf. XVI , 10.

7) Scharfkantig umbrechende Tonsitula.

8) Einfacher bauchiger Topf, unten nicht einziehend. Wie E. H. Abb. 72. Die

Situla mit scharfem Umbruch gehört tatsächlich dem jüngsten Horizont der IV. Stufe an.
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ältesten Eisenzeit zur Tènezeit abspielte. Trat ein Wechsel der Bevölkerung ein ?

Trotzdem die bisher untersuchten alten Friedhöfe völlig abgeschlossen erscheinen ,

glaube ich doch, dass der Übergang ein auf fortschreitender Entwicklung beruhen-

der war.

Es muss noch erforscht werden, in welche Zeit die Urnenfelder fallen , die

Früh- und Mittellatènefibeln neben Gürtelhaken, Ohrringen und Nadeln der ältesten

Eisenzeit zeigen ¹ ) . Auf den bekannten Spät-Latène-Fundplätzen von Rieste und

Schweizerhof fehlen die Gürtelhaken 2), Ohrringe und Nadeln mit Ausbiegung völlig.

Auf Fundplätzen wie Kahlstorf (Undset a. a . O. S. 283) , Weyhausen (a. a. O. S. 284)

und Ripdorf (S. 282) scheint die älteste Eisenkultur mit der Latènekultur gemischt

zu sein ³) . Hoffentlich bringt mir die Folgezeit einmal einen ähnlichen Fundplatz.

VI.

Brief an J. M. vom 25. Sept. 1903.

„Während meine früheren Ausgrabungen hauptsächlich Gräber aus den

ältesten Abschnitten der Eisenzeit ergaben, sind in letzter Zeit besonders viele

Urnengräber aus späterer Zeit gefunden. Nur von einem Fundplatz, dem Urnen-

friedhofe zu Röbbel, erhielt ich einige Sachen, die ebenso alt sind wie die Vor-

Latènesachen von Jastorf.

=

Aus einer Urne erhielt ich ein höchst interessantes Objekt : Das Fussstück

einer kleinen Bronzefibel (s . Abb. E. H. Abb. 26) . Diese Fibula gehört doch

unzweifelhaft einer Gattung an, die in Süddeutschland ziemlich häufig ist (z. B.

NAUE, Präh. Bl . 1902, Taf. VII Fig. 3-6. O. TISCHLER in Beiträge zur Anthrop.

u. Urgesch. Bayerns, 1881 , S. 61 ) . NAUE datiert derartige Fibeln vom Ende des

5. bis zum Anfange des 4. Jahrhunderts. Nach TISCHLER kommen ähnliche Fibeln

höchst selten in der Certosa vor. Es scheint also eine Übergangsform von den

Certosafibeln zu den Früh-Latènefibeln zu sein. Die Fibel ist in dem Inventar

unserer frühen Eisenaltergräber wohl ein Fremdling, ein Importstück vom Süden.

Es ist das Stück für mich wieder ein Hinweis auf das hohe Alter der Gruppe *) .

Die alten nordischen Gürtelhaken werden in der Latènezeit weiter fortge-

bildet. Die grossen mit Bronzeblech belegten Haken von Fuhlsbüttel ³) scheinen

den Höhepunkt der Entwicklung zu bezeichnen . Alle diese Haken wie auch fast

alle anderen Gürtelhaken, die im Hamburger Museum mit Latènefibeln zusammen

gefunden sind, endigen in einen Knopf. Es scheint das ein wichtiges typologisches

Unterscheidungsmerkmal zu sein. Sollte der Hakenknopf von den ringförmigen,

echten Tènegürtelschliessen entlehnt sein? Unter den vielen Gürtelhaken von

Jastorf, Heitbrack, Röbbel etc., die der ältesten Eisenzeit angehören, besitzt auch

nicht einer einen Hakenknopf. Die Entwicklungsreihe scheint nach den Beob-

achtungen in meiner Heimat und Hamburg zu sein :

¹) Die Mischkultur der III . Stufe (Ripdorf).

2) D. h. die nordischen .

3) Diese und andere Funde haben mir immer die III . (Rixdorf-) Stufe als

notwendige Voraussetzung erscheinen lassen . Erst 1904 entdeckte ich selbst einen

Fundplatz dieser Periode.

*) Ich setzte die obere Grenze bis zum Jahre 1908 um 500 an . Erst als ich

in den Bombennadeln, Segelohrringen und gewissen Fibeln den starken Einfluss

der Späthallstattzeit bemerkte, ging ich bis 600 hinauf.

5) Bei Hamburg. Von der Mittel-Latènezeit bis in die Kaiserzeit reichend .
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Vor-Latènezeit

Latènezeitlich {

1. Gürtelhaken mit Zunge am Kopfe und Fusse (mit Abb. wie

E. H. Abb. 32) ¹) .

2. Gürtelhaken mit Kopfplatte und zungenförmigem Fusse (mit

Abb. wie E. H. Abb. 38, 39) *) .

3. Gürtelhaken mit Hakenknopf (mit Abb . wie E. H. Abb. 60, 62) ³) .

(Ringförmige Tènehaken gleichzeitig) .

Schweizerhof.

Der Friedhof liegt am Abhange eines Hügels . Oben hat man mit dem Be-

graben begonnen und dort liegen die ältesten Gräber mit Mittel-Latènefibeln. Am

Fusse fanden sich nur Spät-Latènefibeln ¹) . In zwei Fällen fanden sich Mittel-

und Spät-Latènefibeln zusammen. Die rechteckige Mittel-Latènefibel findet sich auch

auf dem Friedhofe bei Rieste , der von der Tènezeit in die römische Zeit reicht.

Vielleicht ist es eine osthannoversche Lokalform .

In einer Urne lag eine gekröpfte Bronzenadel 5) , die den Vor-Latène-Nadeln von

Jastorf, Röbbel etc. völlig gleicht, nur dass das Exemplar ganz von Bronze ist,

während bei den übrigen Nadeln nur der Kopf aus Bronze besteht. Bei der Nadel

lagen Spät-Latènefibeln. Diese Nadel erscheint in der Gesellschaft der anderen

Sachen völlig isoliert. Ist es ein Erbstück aus älterer Zeit oder wiederum ein Bei-

spiel dafür, dass die alten nordischen Typen ziemlich lange fortleben und sich neben

dem neuen Tène-Inventar weiter entwickeln ? Die holsteinischen Nadeln, zu denen

unsere Nadeln gewiss in enger Beziehung stehen, finden sich neben Tènesachen in

mehreren Funden des Hamburger Museums. Von all den Kropfnadeln der ältesten

Zeit scheinen die holsteinischen Nadeln und ihre nächsten, vielleicht lokalen Parallel-

formen am längsten fortzuleben."

VII.

Antwort von J. M. vom 1. Oktober 1903.

"Was Sie im Regierungs -Bezirk Lüneburg zutage fördern, gibt allmählich ein

gutes Material zu einem Studium unserer Vorgeschichte und gerade das linke Elb-

ufer mit seinem nächstliegenden Hinterland ist für uns besonders wichtig. Ich

denke, Sie werden die Resultate Ihrer Grabungen und Beobachtungen dereinst

zusammenfassen zu einer Monographie, in der Sie jede einzelne Gruppe für sich

behandeln. Die chronologischen Abstufungen lassen sich nur an der Hand eines

genügenden Materials feststellen .

Die Keramik spielt dabei auch eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Dass die Gürtelhaken, wie der von Ihnen aus Röbbel skizzierte °) , zu den

ältesten gehörten, dürfte zutreffen , sowie auch, dass die Haken mit Knopf die

jüngeren sind ; allein auch betr. diese beiden Hakenverschlussformen sehen wir, dass

ältere und jüngere Formen lange nebeneinander gehen ') . Die breiten mit Bronze-

¹) Zungengürtelhaken. Stufe Jastorf a-b.

2) Älteste Gürtelhaken mit Haftarmen. Stufe Jastorf c.

3) Jüngere Gürtelhaken mit Haftarmen. Stufe Ripdorf.

4) Daher müssen die rechteckigen Mittel-Latènefibeln, um die es sich hier

handelt, älter sein als die Spät-Latènefibeln.

5) Holsteinische Nadel.

6) Zungengürtelhaken wie E. H. Abb. 32.

7) Diese Bemerkung war mit Ursache davon, dass ich in meinem 1. Berichte

über Jastorf, Jahrbuch des hannoverschen Provinzialmuseums 1904, Seite 4 meine

längst gehegte und schon 1899 vertretene Ansicht (s . Brief I v. 28. Dez. 1899) , die

Haken mit Haftarmen seien jünger als die Zungenhaken , nicht aussprach. Auch

erregte die Vermutung, dass diese Haken zu Jastorf nur in Männergräbern auf-

treten, Bedenken, die erst durch die Beobachtung des Fundes von Thurau im

Lüneburger Museum (typisches Jastorf- c-Material mit Armgürtelhaken) zerstreut

wurden. S. Brief XIII vom 30. Okt. 1904.
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blechbelag, wie die von Fuhlsbüttel, Tungendorf, Güldenstein etc., vertreten die

jüngste Stufe ihrer Entwicklung."

--

VIII .

Brief an J. M. vom 13. April 1904 .

Fundbericht über Nienbüttel.

-

„Die Gräber scheinen in keiner bestimmten Ordnung angelegt zu sein, bilden

z. B. keine Reihen . Die Graburne steht meistens frei in der Erde ; einige sind

auch mit Steinen umgeben, ab und zu auch mit einem Stein bedeckt. Keine Deck-

schalen und Beigefässe. Brandgruben und Knochenlager wurden nicht be-

merkt. Die Tongefässe sind meistens zerstört. Neben wahren Prachtge-

fässen kommen unscheinbare, weniger sorgfältig behandelte Gefässe vor. Letztere

gleichen vielfach den Spät-Latènegefässen des Urnenfriedhofs vom Schweizerhof,

viele besitzen aber einen hochstehenden Rand, der bei den Tènegefässen nach

aussen überfällt. Die letzten Tage unserer Ausgrabung boten uns noch eine Über-

raschung. An der Stelle , woselbst wir uns der höchsten Stelle der Bodenerhebung

näherten, verschwanden die Urnen mit Punktornament und eine neue Urnenart mit

eingezogenem Bauch trat auf, Fig. 22¹ ). Es waren das dieselben Gefässe,

die auf dem grossen Urnenfriedhof von Rieste den jüngsten Latèneteil bezeichnen.

Der Latèneteil ist zwar erst angeschnitten, doch zeigen die Funde bereits ,

dass die ältesten Gräber auf der Kuppe der Anhöhe liegen. Genau dasselbe wurde

auf dem Urnenfelde bei Rieste ermittelt, das dem Nienbüttler zeitlich parallel läuft.

Auch auf dem Urnenfriedhof vom Schweizerhof liegen auf der Höhe höchst wahr-

scheinlich ältere Gräber als unten".

-

IX.

-

Antwort von J. M. vom 13. Mai 1904.

„Die chronologische Scheidung der Nienbüttler Urnen ist ja höchst wichtig,

wenn sie stichhaltig ist. Wir haben die von Ihnen unterschiedenen Formen der

schwarzen vasenförmigen Urnen (wir nennen sie Situlaform) von demselben Fried-

hof in zahlreichen Varianten . Sie sind bei uns vorrömisch und reichen an die

römische Periode hinan z. T. hinein. Die Anwendung des Rädchens ist über-

haupt selten bei uns ; häufiger die Form :::: ********* in der Ornamentation der

schwarzen Gefässe. Älter als die Situlaform ist die anliegend skizzierte “ (Toden-

dorfer Urne) ; „immer schwarzglänzend und ohne Ornamente. Herr RUNDE gibt

auf meine Anfrage, ob dieser Typus im dortigen Museum vertreten ist, Zeichnungen

verschiedener Urnen, die allerdings verwandt, aber doch lokal variiert. Das tun sie

freilich bei uns auch, insofern sie bald niedrig, gedrückt, bald höher gestreckt sind ;

der Hals bald länger bald kürzer, bisweilen nur 1—1½ cm aber trotzdem scheint

mir eine lokale Färbung vorhanden . Eine Urne (Hannover Katalog -Nummer 15836)

bez. Herr RUNDE als von Jastorf. Kann das dieselbe sein, die wir auf Ihren

Zeichnungen der Funde vom Jastorf bez. mit 69 besitzen, dargestellt in ihrer Grab-

stellung? Vielleicht finden Sie diese typischen Gefässe noch weiter hinauf auf der

Höhe bei Nienbüttel, wo nach Ihrer Beobachtung die vorrömischen Gräber auf der

Höhe, die „ römischen“ tiefer liegen. Beigaben sind äusserst spärlich und nicht

chronologisch entscheidend : kleine eiserne Ringe etc.

Ich halte diese Gefässe für älter als die „Situla“ 2) .

¹) Tonsitula.

2) Dass die hochhalsigen Gefässe wie die Todendorfer und verwandten Urnen

älter sind als die Spät-Latènekeramik, hatte ich bereits 1897 erkannt und 1899 J. M.

mitgeteilt. S. Brief vom 28. Dez. 1899.
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X.

Meine Antwort auf den vorstehenden Brief. 15. Mai 1904.

Nach einer Beschreibung der Spät-Latèneurnen :

„Über die nächst älteren Gefässe ') kann ich zurzeit noch nichts Bestimmtes

angeben. Es fehlt mir bislang noch immer ein Urnenfriedhof mit frühen Tène-

sachen. Die einzigen Gräber mit einer Früh-Latènefibel fand ich bei Oitzmühle.

Doch sind dort nur 3 Urnen gefunden und etliche Scherben . Es ist aber

bemerkenswert, dass diese Gefässe ebenfalls keinen Hals besitzen, sondern nur

einen Rand. Dieser ist nicht so stark als bei den jüngeren Töpfen.
--

Die Urnenform : (folgt Skizze einer hochhalsigen Urne mit nach aussen ge-

wandtem Rande, wie E. H. Tafel XVI, 6 = Jastorf b) höherer oder niedrigerer Hals

und nach aussen gewendeter Rand ist für unsere Vor-Latènefriedhöfe charakteristisch

und findet sich dort in zahlreichen Abänderungen. Ob und wieweit diese Urne in

die nächste Periode, in die des Tène-Einflusses hineinreicht, entzieht sich aus oben

angeführten Gründen meiner Kenntnis. In späten Tènegräbern haben wir derartige

Gefässe nie getroffen. Das bestätigt Ihre Meinung von dem höheren Alter dieser

Urnenformen durchaus."

XI.

Brief an J. M. vom 1. September 1904.

Aus einer Beschreibung der Nienbüttler Funde :

,,Meine Vermutung, dass oben auf der Kuppe des flachen Hügels die älteren

Gräber liegen, hat sich bestätigt. Wir gruben dort zeitweilig in reinen Spät-Latène-

schichten. Diese vorrömischen Gräber unterscheiden sich von den römerzeitlichen

durch die Keramik sowie die Menge und Form der Beigaben. Es hat sich bestätigt,

dass die schwarzglänzende Urne von Situlaform mit scharfer Bauchkante und stark

eingezogenem Bauch und Fuss für die späteste Tènezeit charakteristisch ist. Es

standen solche Urnen vereinzelt noch neben römerzeitlichen Gefässen mit Mäander.

Dieses letztere Ornament ist auf Urnen des in Frage kommenden Typus niemals

bemerkt worden ; diese Gefässe sind vielmehr stets mit einfachen Linien und Punkten

verziert, die aber nie mit dem Rädchen eingedrückt worden sind. Doch findet man

an mehreren Exemplaren bereits leistenförmige Henkelansätze , die ja an römer-

zeitlichen Urnen besonders häufig sind.

Neben diesen Gefässen erschienen in der ausschliesslich vorrömischen Partie

des Feldes verwandte Formen mit stark vorspringender Schulter, bei denen aber

Schulter und Bauch nicht in einer scharfen Kante zusammenstossen. Der Bauch ist

auch bei diesen Gefässen eingezogen , aber nicht so stark als bei der anderen Form

(„vergl. nebenstehende Skizze " , diese stellt eine Latènesitula mit gewölbtem, nicht

scharfkantigem Umbruch dar). Auch in solchen Gefässen wurden Fibeln der spätesten

Tènezeit gefunden. Sehr nahe dem Fundplatz dieser Urnen standen nun 2 Urnen,

wie ich sie untenstehend flüchtig skizziere : (Bild einer Situla aus dem Horizont

der frühesten Augenfibeln, mit gewölbtem Umbruch und geschweiften Relieffort-

sätzen an den Henkeln) . Nach den Beigaben gehören diese beiden Urnen bereits

der römischen Periode an (bronzene Gürtelbesatzteile im Stile der Eichelketten von

Schiersberg in Ihrem Museum . Eiserne , schön erhaltene Streitaxt). Ich halte nun

die vorher skizzierte Urne für die Stammform unserer römerzeitlichen Situlaurnen

¹) D. h. die Gefässe der damals noch recht hypothetischen III . Stufe (Ripdorf).

Ich hatte gerade im Frühjahr 1904 die ersten 3 Gefässe dieser Periode bei Oitz-

mühle gefunden (s . u . ) , wagte daher noch nicht, mit einem abschliessenden Urteil

hervorzutreten.
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und das eben skizzierte Exemplar für ein frühes Stück dieses Genres. Die römer-

zeitlichen Mäanderurnen edler Form, wie wir sie von Darzau so zahlreich besitzen,

haben also in tènezeitlichen Gefässen ihre Vorläufer. Die tènezeitlichen Urnen

unterscheiden sich von den frührömischen besonders gut durch die Bildung des

Randes. Dieser ist bei den älteren Gefässen dick, stärker nach aussen gewendet.

Bei den jüngeren ist er dünner, mehr senkrecht gestellt ¹)".

XII.

Antwort von J. M. vom 3. Sept. 1904.

„Die chronologische Abstufung der Urnenformen ist von Wert und Interesse,

aber um stichhaltig zu sein, muss man einen weiten Horizont umfassen, und dann

erst kann man die lokalen Erscheinungen verstehen. Ihre Beobachtungen stimmen

z. B. nicht mehr für unser Gebiet. Schon auf den reinen Latènefriedhöfen finden

Sie hier die gerundete Konturlinie, die Sie der frührömischen Periode zuschreiben 2).

Völlig gerundet, sonst bauchig sind einige Urnen von Sterley, welche aber eine sogen.

holsteinische Nadel enthielten, die leider in Privatbesitz kam und jetzt verschollen

ist. Mäanderornament und Rädchentechnik sind auch bei uns selten.

Auf den Latènefriedhöfen finden wir neben den schwarzen fein glänzenden

Situlaformen auch rote, bald von ähnlichem Typus, bald mehr topfähnlich. Da ist

keine chronologische Abstufung festzustellen ³) . Den kühnen Kontur, wie der von

Ihnen skizzierte mit scharfer Kante und eingezogenem Unterteil finden wir auch

äusserst selten bei uns. Aber die Beobachtung typischer Lokaleigenart ist sehr

wichtig."

XIII.

Brief an J. M. vom 30. Okt. 1904.

Urnenfriedhof b. Oitzmühle, „Pottbarg" .

Die diesjährigen Funde ergaben einige Sachen, die ich bisher noch nicht ge-

funden hatte, obgleich derartiges schon früher von v. ESTORFF, KEMBLE u. a. in

unserer Gegend nachgewiesen ist. Es handelt sich um Gräber mit Früh-Latène-

fibeln.

Diese Funde bestätigen die schon bekannte Tatsache, dass die Früh-Latène-

fibel bis Hannover hinaufreicht. Die ersten Einwirkungen der Tènekultur fanden

also bereits in der Früh-Latènezeit statt. Mit den Metallsachen kamen auch wohl

die Glasperlen zu uns, die ja für die Tènezeit charakteristisch sind. Ähnliche Perlen

¹) Die Beobachtung, dass der dickere Rand ein Merkmal höheren Alters ist,

hat sich bestätigt. Die späteren Grabungen zeigten aber, dass der dicke Rand noch

in die römische Zeit hineinreicht, da er sich noch an Mäanderurnen findet , die bei

uns stets frührömisch sind.

2) In diesem Punkte hat Frl . MESTORF meine Andeutungen missverstanden.

Ich hob ausdrücklich hervor, dass Situlen mit gerundeter Konturlinie schon in der

Latènezeit, und zwar neben Situlen mit scharfgratigem Umbruch vorkommen.

3) Die typologischen Bemerkungen in meinem Briefe bezogen sich nur auf

die Reihe der Situlaurnen . Dass daneben eine Reihe einfach topfförmiger Gefässe

ohne eingezogenen Bauch verläuft , habe ich nicht erwähnt. Diese einfachen,

bauchigen Latènetöpfe (E. H. Abb. 72) gehen neben der Situlareihe in die römische

Zeit über, und viele der ältesten Mäanderurnen von Nienbüttel und Rieste zeigen

diese Form. Töpfe mit schwach einziehendem Unterteil kommen ab und zu schon

früh neben einfach ausgebauchten Gefässen vor, bereits in der Jastorfstufe : E. H.

Taf. XVI 6, 14. Doch scheinen diese frühen Bildungen unserer Keramik nicht den

Impuls verliehen zu haben, der zur Entstehung der so ausserordentlich charak-

teristischen Spätlatènesitula und ihrer römerzeitlichen Fortsetzungen führte. Dieser

Anstoss ging wohl von den importierten Bronzesitulen aus.
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fanden sich auch auf dem Gleichberge. JACOB bemerkt, O. TISCHLER setze diese

Perlen in die Mitte der Latènezeit. Buckelperlen aus der Früh-Latènezeit seien

noch nicht bekannt. Sollte diese Bemerkung noch jetzt zutreffen ? ¹ ) .

Die Spiralohrringe scheinen im allgemeinen jünger zu sein als die Schild-

ohrringe 2) von Heitbrack, Jastorf, Seedorf ³) etc. , doch kommen sie bereits auf dem

Vor-Latènezeitlichen Friedhofe bei Römstedt vor (Grabanlage und Beigaben wie bei

Jastorf). Auch v. ESTORFF fand Schildohrringe mit Früh-Latènefibeln .

Die sonstigen Eisensachen sind noch alte einheimische Formen. Beachtens-

wert erscheint mir an den Gürtelhaken (2 Exemplare wie Fig. 3 = Bild eines

Gürtelhakens mit Haftarmen = E. H. Abb. 60) , dass der Haken nach oben gebogen

ist, während er bei den älteren Stücken stets nach unten gebogen ist. Beachtens-

wert scheint mir ferner zu sein, dass die alte Hakenform ohne Kopfplatte (hier

folgt das Bild eines Zungengürtelhakens wie E. H. Abb. 32) bei Oitzmühle nicht

gefunden ist. Das spricht wieder dafür, dass die Haken mit Nieten jünger sind.

Die Tongefässe leiten entschieden zu den halslosen Urnen der späteren Tènezeit.

Gefässe mit Hals wie von Jastorf etc. sind bei Oitzmühle bisher nicht gefunden *)".

XIV.

Antwort von J. M. vom 6. Novemb. 1904.

„Die Ohrringe mit Platte und mit Spiraldrahtscheibe können gleichzeitig vor-

kommen, doch halte auch ich die erstgenannten für älter. Auch bez. der Gürtel-

haken halte ich die nur umgebogenen an beiden Enden für die älteren ; der auf-

wärts biegende Haken wird Knopf und zuletzt Tierkopf. Die kleinen Zwingen an

den Ringen, die Sie beschreiben und abbilden , sind ebenfalls bekannte Begleiter

der Latènefundsachen und pflegen von vorzüglicher Arbeit zu sein".

Indem ich dem Leser, der mir bis hierher gefolgt ist, für das meiner Person

erwiesene Interesse danke, möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass dieser Brief-

wechsel mehrere Jahre vor meinem ersten Besuch des Kieler Museums liegt und

dass weder ein Beamter dieser Sammlung noch sonst ein Forscher die Entstehung

meiner Eisenaltertheorie beeinflusste. Was ich Frl. J. MESTORF an theoretischen

Schlüssen mitteilte, war stets eine Auslese und betraf nur die Gedankengänge,

von denen ich annahm , sie würden der Kritik der ausgezeichneten Forscherin stand-

halten. Diese Ansichten wurden fast immer im Anschluss an oft umfangreiche Fund-

berichte ausgesprochen, aus denen sie sich zwanglos ergaben .

¹) Die Ausgrabungen bei Oitzmühle haben später auch ältere Mittel-Latène-

fibeln ergeben, so dass ich später, der neueren süddeutschen Klassifikation folgend,

auch die nach dem Früh-Latèneschema geformten Stücke noch mit in die Mittel-

Latènestufe einstellte und meine ganze III . Stufe der Mittel- Latènezeit Süddeutsch-

lands gleichsetzte.

=
2) Segelohrringe.

3) Gemeint sind die Vor- Latènefunde von Seedorf.

4) Damit war das lange vermutete Bindeglied zwischen der gleichfalls vielfach

schon halslosen jüngsten Jastorf-Keramik und der der Seedorfstufe gefunden.
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In meiner Gegenüberstellung der Arbeiten von KNORR und SCHWANTES

(Mannus Bd. III , S. 165) habe ich auf die Übereinstimmungen hingewiesen , die

zwischen beiden Arbeiten bestehen und als Hauptgrund hierfür angeführt, dass sie

Gebiete ein und desselben Kulturkreises behandeln . Dann fuhr ich fort : „ Aber

auch ein äusserer Grund hat teilweise zu dieser Übereinstimmung beigetragen.

SCHWANTES ist nicht ohne Kenntnis der ... Resultate KNORR's über Entwicklung

und Gliederung des alteisenzeitlichen Materials des Kieler Museums geblieben ...“

Zu dieser Auffassung musste ich, wie mir auch von den verschiedensten Seiten

bestätigt wurde, kommen, gestützt auf die bisher veröffentlichten Arbeiten, beson-

ders auf das der KNORRschen Arbeit beigelegte Geleitwort, dem Herr SCHWANTES

nicht widersprach und auf welches ich deshalb besonders hinwies.

Wenn nun Herr SCHWANTFS infolge meiner Besprechung durch die Dar-

stellung seines bisher unveröffentlichten Briefwechsels mit J. MESTORF seine Be-

ziehungen zum Kieler Museum und die selbständige Entstehung seiner Anschauungen,

die ich in ihren Hauptteilen nie bestritten habe , bis ins Einzelne darlegt, so bin ich

der erste, der diese Klärung der Sachlage mit Freuden begrüsst.

M. Jahn.

Dadurch, dass G. SCHWANTES mir die vorstehende Zusammenstellung seiner

Forschungsergebnisse auf alteisenzeitlichem Gebiet und die Folge seiner und

J. MESTORFS Briefe vor dem Druck zur Einsicht übergab, bin ich erfreulicherweise

in der Lage, an dieser Stelle einige erläuternde Bemerkungen der Veröffentlichung

hinzuzufügen.

Man mag über solche zu einseitigem Behufe ausgezogenen Briefe denken

wie man will, das Hauptergebnis dieser Briefe wie der Zusammenstellung seiner

Forschungsergebnisse ist die einwandfreie Feststellung, wenn diese noch nötig war,

dass die von G. SCHWANTES in seiner Eisenalter -Arbeit aufgestellte Entwicklung

des ältesten Eisenalters lediglich aus der Beurteilung der hannoverschen Funde

und aus Folgerungen aus dem reichen von G. SCHWANTES selbst gehobenen

Material heraus gewonnen ist. Eine Beeinflussung dieser Ergebnisse durch das

Kieler Museum, wie das im I. Band des Mannus in der Besprechung der

SCHWANTESschen und meiner Arbeit auf Grund meines Vorwortes angedeutet

war, kann also nicht stattgefunden haben.

Das Vorwort zu meiner Arbeit, das G. SCHWANTES vor dem Druck vorge-

legen und seine Billigung gefunden hat, spricht auch nur von einer Bestätigung

seiner Theorien, die G. SCHWANTES im Kieler Museum gefunden hat, nicht von

einer Beeinflussung. Eine solche festzustellen wäre mir auch nicht möglich ge-

wesen, da man mir über bestimmte Äusserungen SCHWANTES gegenüber bei seiner

Anwesenheit im Museum keine Angaben mehr machen konnte.

Die augenscheinlich nicht aus innerer Notwendigkeit an den Schluss der

SCHWANTESschen Arbeit angehängte Abbildung der Plattenfibel und der Hinweis

auf die Flügelnadel sagt ja im Hinblick auf die Gesamtheit der gewonnenen Er-

gebnisse wenig ; war aber immerhin eine so auffallende Erscheinung, dass ich sie

in meiner Vorrede nicht unerwähnt lassen konnte.

Was nun die Abfassungszeit der SCHWANTESschen Briefe an J. MESTORF

betrifft, so liegt sie in den Jahren 1899-1904, mithin mehrere Jahre vor meinen

speziellen Arbeiten auf dem Gebiete unserer älteren Eisenzeit, deren Vorarbeiten

mich erst vom Jahre 1908 an beschäftigten .

Mannus , Bd . IV. 11
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Dieser Abstand von vier Jahren beweist nicht nur deutlich die Priorität der

SCHWANTESschen Forschungen, sondern erklärt vielleicht auch die Tatsache, dass

mir die Existenz des Briefwechsels, als ich meine Studien begann , nicht mehr gegen-

wärtig war. Das Neue, das die Briefe brachten, hätte ja, wenigstens zum Teil, auch

in SCHWANTES' Arbeit in dem Jahrbuch des Provinzialmuseums zu Hannover v.

J. 1904, die natürlich von mir herangezogen worden ist, zum Ausdruck kommen

müssen .

Wären die Briefe mir bei der Abfassung der Vorrede zu meiner Arbeit be-

kannt gewesen oder hätte G. SCHWANTES, mit dem ich wegen der Fassung meines

Vorwortes in Verbindung getreten war, mit einem Wort die Existenz der Briefe

berührt, so wäre das Vorwort in seiner Form sicher wesentlich anders ausgefallen .

Dass nun auch für die , die noch daran zweifelten, durch die Veröffentlichung

der Briefe die Selbständigkeit der SCHWANTESschen Forschungen einwandfrei er-

wiesen ist, begrüsse ich mit besonderer Genugtuung und freue mich, dass durch

diese Feststellung die in der SCHWANTESschen wie in meiner Arbeit gewonnenen

Ergebnisse nur an Wert und Beweiskraft gewinnen können . Fr. Knorr.

Mit vorstehend abgedruckten Erklärungen ist die Angelegenheit SCHWANTES-

KNORR für den Mannus abgeschlossen . G. K.

Denkmalschutz für das Grossherzogtum Oldenburg.

Gesetz vom 18. Mai 1911 .

I. Anwendungsbereich des Gesetzes .

§ 1. Den Schutz dieses Gesetzes geniessen :

1. Baudenkmäler d. h . Bauwerke, deren Erhaltung wegen ihrer kunst-

geschichtlichen oder sonst geschichtlichen Bedeutung im öffentlichen Inter-

esse liegt.

Dazu gehören auch die Denkmäler aus vor- und frühgeschichtlicher

Zeit (Hügelgräber, Steindenkmäler, Wurten, Burgwälle, Schanzen, Land-

wehre usw.) ;

2. Naturdenkmäler d. h. besonders charakteristische Gebilde der heimatlichen

Natur, wie Seen, Wasserläufe, Hügel, Felsen, Bäume und dergleichen,

deren Erhaltung aus geschichtlichen oder naturgeschichtlichen Rücksichten

oder aus Rücksichten auf die landschaftliche Schönheit oder Eigenart im

öffentlichen Interesse liegt ;

3. die Umgebung von Bau- und Naturdenkmälern ;

4. in der Erde verborgene unbewegliche oder bewegliche Gegenstände von

kulturgeschichtlicher oder sonst geschichtlicher Bedeutung ;

5. bewegliche Denkmäler d. h . bewegliche Gegenstände (auch Urkunden) ,

deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für die Geschichte, insbesondere

auch die Kunst-, Kultur- und Naturgeschichte des Grossherzogtums im

öffentlichen Interesse liegt.

Voraussetzung des Denkmalschutzes zu 1 bis 3 und 5 ist, dass das Denkmal

oder seine Umgebung in eine Denkmalliste (§§ 5 ff.) eingetragen ist.
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II. Ordnung des Denkmalschutzes.

Denkmalschutzbehörden.

§ 2. Denkmalschutzbehörden sind im Herzogtum das Ministerium des Innern ,

in den Fürstentümern die Regierungen.

Denkmalpfleger, Vertrauensmänner.

§ 3. Für die drei Landesteile werden nach Bestimmung des Staatsmini-

steriums Denkmalpfleger bestellt.

Diese haben die Aufgabe, die Denkmalschutzbehörden (§ 2) und die sonstigen

Behörden in Denkmalschutzfragen zu beraten und sie insbesondere auf die Ge-

fährdung eines Denkmals oder auf sonst für den Denkmalschutz wichtige Fragen

aufmerksam zu machen. Ihnen liegt ferner ob, durch persönliche Einwirkung

Verunstaltungen von Denkmälern und ihrer Umgebung möglichst zu verhindern

und zwar auch dann, wenn sie nicht in die Denkmalliste eingetragen sind. Der

Verschleppung beweglicher, für die Kunst- oder Kulturgeschichte wichtiger Gegen-

stände haben sie in gleicher Weise entgegenzuwirken und Besitzern von Denkmälern

usw. Rat zu erteilen.

Die Zuständigkeit der einzelnen Denkmalpfleger bestimmt das Ministerium

des Innern.

Zur Unterstützung der Denkmalpfleger können von der Denkmalschutzbehörde

Vertrauensmänner ernannt werden.

Denkmalrat.

§ 4. Für jeden der drei Landesteile wird zur beratenden Mitwirkung bei

der Ausübung des Denkmalschutzes ein Denkmalrat gebildet. Ein vom Ministerium

des Innern ernannter Staatsbeamter hat den Vorsitz, im übrigen bestimmt das

Ministerium des Innern die Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Denk-

malrats.

Die Mitglieder verwalten ihr Amt als Ehrenamt, erhalten jedoch für Dienst-

reisen Tagegelder und Reisekosten nach den für die höheren Zivilstaatsdiener

geltenden Bestimmungen.

Die Denkmalschutzbehörden können in den ihnen geeignet erscheinenden

Fällen das Gutachten des Denkmalrats einholen . Auf Verlangen eines Beteiligten

muss dies geschehen.

Denkmallisten.

§ 5. Bei den Denkmalschutzbehörden werden Denkmallisten geführt.

In diese sind die in § 1 Ziffer 1 , 2 und 5 genannten Denkmäler und deren

Umgebung (§ 1 Ziffer 3) einzutragen. Die Listen können von jedermann eingesehen

werden.

§ 6. Die Eintragung in die Denkmalliste wird von der Denkmalschutzbehörde

verfügt.

Falls nicht Gefahr im Verzuge ist, hat die Denkmalschutzbehörde vor der

Eintragung ein Gutachten des Denkmalpflegers und des Denkmalrats einzuziehen

und dem zur Verfügung über das Denkmal oder seine Umgebung Berechtigten

Gelegenheit zur Äusserung zu geben.

Eine Mitteilung über die Eintragung ist dem Verfügungsberechtigten zuzustellen.

Mit der Zustellung wird die Eintragung rechtswirksam .

§ 7. Der Verfügungsberechtigte kann die Eintragung binnen zwei Wochen

nach Zustellung der Eintragungsmitteilung durch Klage bei dem Oberverwaltungs-

gericht, in den Fürstentümern bei dem Verwaltungsgericht anfechten.

Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung .

11*
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§ 8. Die Löschung in der Denkmalliste erfolgt, wenn im verwaltungsgericht-

lichen Verfahren die Eintragung rechtskräftig für unberechtigt erklärt ist.

Die Denkmalschutzbehörden können ferner von Amtswegen oder auf Antrag

des Verfügungsberechtigten nach Anhörung des zuständigen Denkmalpflegers und

des Denkmalrats eine Eintragung löschen, wenn die Verhältnisse, auf Grund deren

die Eintragung vorgenommen ist, sich geändert haben. Die Ablehnung eines

Löschungsantrages kann nach § 7 angefochten werden.

III. Schutz der in die Denkmalliste eingetragenen Denkmäler.

Schutz der Baudenkmäler.

§ 9. Baudenkmäler im Sinne des § 1 dürfen ohne Genehmigung der Denk-

malschutzbehörde weder ganz oder teilweise beseitigt noch veräussert, verändert,

wiederhergestellt oder erheblich ausgebessert werden.

Schutz der Umgebung eines Baudenkmals .

§ 10. Die Umgebung eines Baudenkmals im Sinne des § 1 darf ohne Ge-

nehmigung der Denkmalschutzbehörde weder durch bauliche Anlagen noch sonst

verändert werden.

Schutz der Naturdenkmäler und ihrer Umgebung.

§ 11. Arbeiten an einem Naturdenkmal oder seiner gemäss § 1 geschützten

Umgebung dürfen ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde nicht ausgeführt

werden.

Verhältnis zu Bebauungsplänen und Fluchtlinien .

§ 12. Die in §§ 9 bis 11 vorgesehenen Genehmigungen sind auch dann

einzuholen, wenn die beabsichtigten Arbeiten der Durchführung eines genehmigten

Bebauungsplanes oder einer Fluchtlinienfeststellung dienen.

Schutz beweglicher Denkmäler.

§ 13. Bewegliche Denkmäler, die den Schutz dieses Gesetzes geniessen

(§ 1) , dürfen ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde weder ganz oder zum

Teil vernichtet, verändert, wiederhergestellt oder erheblich ausgebessert, noch ver-

äussert oder aus dem Grossherzogtum ausgeführt werden .

Die Genehmigung zur Ausfuhr darf nicht versagt werden , wenn das Denkmal

durch Erbgang an einen ausserhalb des Grossherzogtums Wohnenden gefallen ist

oder, wenn es sich um ein Denkmal handelt, das schon seit längerer Zeit sich im

Besitz des Verfügungsberechtigten oder dessen Familie befindet, und der Ver-

fügungsberechtigte seinen Wohnsitz im Grossherzogtum aufgibt.

Versagung der Genehmigung.

§ 14. Eine nach §§ 9, 10, 11 und 13 Abs. 1 erforderliche Genehmigung

kann versagt, aber auch unter Bedingungen erteilt werden . Insbesondere kann die

Genehmigung an die Bedingung geknüpft werden, dass die Ausführung der ge-

nehmigten Arbeiten nur nach einem von der Denkmalschutzbehörde gebilligten Plan

und unter Leitung eines von der genannten Behörde zugelassenen Beamten oder

Sachverständigen erfolgt.

Rechtsmittel.

§ 15. Wird die Genehmigung versagt, oder nur unter Bedingungen erteilt,

so kann die Verfügung binnen 2 Wochen nach ihrer Zustellung durch Klage bei dem

Oberverwaltungsgericht, in den Fürstentümern bei dem Verwaltungsgericht, ange-

fochten werden .

Verzögerung der Entscheidung.

§ 16. Auf einen nach §§ 9 bis 11 und 13 gestellten Genehmigungsantrag

muss binnen 6 Wochen entweder endgültig verfügt oder Mitteilung gemacht werden,
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binnen welcher Frist endgültig verfügt werden wird. Diese Frist darf von der

Denkmalschutzbehörde auf höchstens 3 Monate bestimmt werden.

Das Ministerium des Innern kann die Frist bis zur Dauer eines Jahres ver-

längern, auch auf Antrag des Antragstellers abkürzen.

Werden die Fristen versäumt, so ist der Antragsteller in seiner Verfügung

unbeschränkt.

Entschädigung bei Versagung der Genehmigung.

§ 17. Wird eine nach §§ 9 bis 11 und 13 beantragte Genehmigung gegenüber

einer Privatperson (natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts) mit Aus-

nahme jedoch der Altertums-, Geschichts- , Heimats-, Kunst- und Museumsvereine

durch rechtskräftige Entscheidung versagt oder nur unter Bedingungen erteilt, so

kann der Antragsteller binnen 6 Wochen von der Rechtskraft der Entscheidung an

beim Ministerium des Innern, in den Fürstentümern bei der Regierung, Ersatz des

ihm durch Versagung der Genehmigung oder durch die auferlegten Bedingungen

zugefügten Schadens aus der Staatskasse beantragen .

Der Eigentümer kann an Stelle des Schadensersatzes verlangen, dass der

Staat das Grundstück mit dem geschützten Baudenkmal oder der geschützten Um-

gebung oder das bewegliche Denkmal gegen Erstattung des Werts übernehme.

Die Feststellung der Entschädigung im Sinne der Absätze 1 und 2 erfolgt

bei Grundstücken unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen der Ent-

eignungsgesetze, bei beweglichen Gegenständen endgültig durch ein Schiedsgericht

von 3 Personen, von denen je eine durch die Denkmalschutzbehörde und den

Verfügungsberechtigten, der Obmann durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts

in Oldenburg gewählt wird. Die Kosten des schiedsgerichtlichen Verfahrens trägt

der Staat.

Unterhaltung von Denkmälern.

§ 18. Die Gemeinden und sonstige Kommunalverbände, denen die Verfügung

über ein Denkmal zusteht, sind verpflichtet, für die ordnungsmässige und würdige

Unterhaltung und Wiederherstellung Sorge zu tragen.

Wird diese Pflicht auf Aufforderung der Aufsichtsbehörde nicht erfüllt , so kann

diese die erforderlichen Arbeiten auf Kosten der Säumigen ausführen lassen. Die

Art der Ausführung der Arbeiten bedarf stets der Genehmigung nach §§ 9 bis 11

und 13 dieses Gesetzes.

§ 19. Auf andere juristische Personen des öffentlichen Rechts findet der § 18

mit der Massgabe Anwendung, dass an die Stelle der Gemeindeaufsichtsbehörde die

vorgesetzte Behörde tritt.

Ausstattung von Denkmälern mit beweglichen Gegenständen.

§ 20. Die Ausstattung von Baudenkmälern mit beweglichen Gegenständen

als Zubehör durch Gemeinden oder andere juristische Personen des öffentlichen

Rechts bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde.

IV. Ausgrabungen der Funde.

Ausgrabungen.

§ 21. Wer eine Ausgrabung nach verborgenen unbeweglichen oder beweg-

lichen Gegenständen von kulturgeschichtlicher oder sonst geschichtlicher Bedeutung

vorzunehmen beabsichtigt, hat hiervon der Denkmalschutzbehörde Anzeige zu erstatten

und die von dieser Behörde ergehenden Anordnungen hinsichtlich der Ausführung

der Ausgrabung, der Verwahrung und Sicherung sowie der Behandlung der etwa

aufzufindenden Gegenstände zu befolgen.
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Das gleiche gilt, wenn zwar nicht die Auffindung von Gegenständen der in

Absatz 1 bezeichneten Art bezweckt ist ; aber bekannt oder anzunehmen ist, dass

bei Gelegenheit von Erdarbeiten wahrscheinlich solche Gegenstände entdeckt werden .

Die beabsichtigte Ausgrabung oder Erdarbeit darf nicht vor Ablauf von

2 Wochen nach Erstattung der Anzeige beginnen, sofern nicht vorher die Ge-

nehmigung dazu erteilt wird.

Funde.

§ 22. Werden in einem Grundstück verborgene unbewegliche oder bewegliche

Gegenstände von kulturgeschichtlicher oder sonst geschichtlicher Bedeutung bei

Ausgrabungen oder sonst gefunden, so hat der Eigentümer des Grundstücks oder

der sonst Verfügungsberechtigte von dem Fund spätestens am folgende Tagen dem

Gemeindevorstand (Schöffen) oder dem Amt (im Fürstentum Lübeck der Regierung,

im Fürstentum Birkenfeld dem Bürgermeister) Anzeige zu erstatten und die An-

ordnungen zu befolgen, die zur Sicherung und Erhaltung des Fundes ergehen .

Die gleiche Verpflichtung liegt dem Leiter der Arbeiten, bei denen der Fund

gemacht ist, ob. Zur Erfüllung der Anzeigepflicht genügt die Erstattung der Anzeige

durch einen Anzeigepflichtigen.

Handelt es sich um gelegentliche Funde, für die behördliche Anordnungen

gemäss § 21 Abs. 1 noch nicht ergangen sind, so dürfen die begonnenen Arbeiten

vor Ablauf von 3 Tagen nach Erstattung der Anzeige nur fortgesetzt werden, wenn

ihre Fortsetzung die bereits gefundenen Gegenstände oder noch zu erwartende

Funde nicht gefährdet oder sofern die Unterbrechung der Arbeiten ohne unver-

hältnismässigen Nachteil unmöglich ist.

Schadensersatz.

§ 23. Der Staat ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der einem Be-

teiligten durch die Befolgung der gemäss §§ 21 und 22 getroffenen Anordnungen

erwächst.

Die Feststellung der Entschädigung erfolgt unter entsprechender Anwendung

der Bestimmung der Enteignungsgesetze.

V. Enteignungsrecht.

§ 24. Dem Ministerium des Innern, in den Fürstentümern den Regierungen,

steht das Recht zu, Grundeigentum nach den Bestimmungen der Enteignungsgesetze

zu beschränken, sofern es erforderlich ist

1. zum Zwecke der Erhaltung eines Denkmals , dessen Unterhaltung oder

Sicherung in einer seinen Bestand oder wesentliche Teile gefährdenden

Weise vernachlässigt wird,

2. zum Zwecke einer durch künstlerische oder geschichtliche Rücksichten ge-

botenen Umgestaltung der Umgebung des Denkmals,

3. zum Zwecke der Ausführung von Ausgrabungen nach unbeweglichen oder

beweglichen, vermutlich in einem Grundstück verborgenen Gegenständen

von kulturgeschichtlicher oder sonst geschichtlicher Bedeutung, wenn der

Verfügungsberechtigte eine sachgemässe Ausgrabung weder vorzunehmen

noch zuzulassen gewillt ist.

Der Eigentümer kann verlangen, dass an die Stelle der Beschränkung die

Entziehung des Eigentums tritt.

VI. Besichtigung von Denkmälern und Fundstätten.

§ 25. Diejenigen Personen , die staatlich beauftragt sind, den Zustand eines

Denkmals oder seiner Umgebung festzustellen oder bei der Feststellung, ob ein

schutzwürdiges Denkmal in Frage kommt, mitzuwirken oder nach verborgenen
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Gegenständen von kulturgeschichtlicher oder sonst geschichtlicher Bedeutung zu

forschen, steht der Zutritt und die Besichtigung frei. Ihnen ist jede erforderliche

Auskunft wahrheitsgemäss zu erteilen .

Wird dem Verfügungsberechtigten durch eine der hiernach zuzulassenden

Massnahmen ein Schaden zugefügt, so ist der Staat zum Ersatz des Schadens

verpflichtet.

VII.
Strafbestimmungen.

§ 26. Wer den Vorschriften der §§ 9 bis 11 , 13, 20, 21 , 22 und 25 zuwider-

handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 300 Mk. , und wenn die Zuwiderhandlung vor-

sätzlich geschieht, mit Geldstrafe bis zu 1000 Mk. oder mit Haft bestraft. Kann

die Geldstrafe nicht beigetrieben werden, so tritt an ihre Stelle eine entsprechende

Haftstrafe.

VIII. Kosten.

§ 27. Gebühren werden für die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Ge-

nehmigungen nicht erhoben. Erstattung barer Auslagen kann nur dann beansprucht

werden, wenn auf besonderen Antrag des für ein Denkmal Verfügungsberechtigten

Gutachten eines Denkmalpflegers oder des Denkmalrats eingeholt sind.

IX. Denkmäler des Staates.

§ 28. Auf Denkmäler und deren Umgebung, sowie Funde und Fundstätten ,

hinsichtlich deren der Staat verfügungsberechtigt ist, findet dies Gesetz keine An-

wendung.

X. Schlussbestimmung.

§ 29. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes in den drei Landes-

teilen wird durch Verordnung bestimmt.

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens vorstehenden Gesetzes ist darnach durch

Verordnung der 1. Juni 1911 bestimmt worden.

Das Oldenburgische Ministerium hat gleichzeitig fünf Denkmalpfleger ernannt,

darunter auch unser Mitglied, Herrn Museumsdirektor Prof. Dr. MARTIN in Oldenburg,

und zwar diesen als Denkmalpfleger für die Baudenkmäler aus vor- und frühge-

schichtlicher Zeit (Hügelgräber, Steindenkmäler, Wurten , Burgwälle, Schanzen , Land-

wehre usw. ), sowie deren Umgebung und die in der Erde verborgenen, unbeweg-

lichen und beweglichen Gegenstände von kultur- und sonst geschichtlicher Bedeutung.

Die Denkmalpfleger sind zu gleicher Zeit Mitglieder des Denkmalrates, der aus

15 Mitgliedern besteht.

Wir beglückwünschen den Staat Oldenburg zu diesem mutigen, erfolgreichen

Vorgehen und denken mit eigentümlichen Gefühlen an den Ausspruch : Preussen

in Deutschland voran ! G. K.

Am 11. Januar d . J. fand im „Neuen Königlichen Operntheater" (Kroll) zu

Berlin eine in ihrer Art einzig dastehende Festaufführung statt, betitelt „Musi-

kalische Bilder (richtiger : Szenen) aus Deutschlands Vergangenheit",

die von unserem Mitgliede Univ. -Professor Dr. Oskar FLEISCHER im Verein mit

dem Unterzeichneten und Prof. Dr. GÖTZE erdacht und eingerichtet und von

einem gewaltigen Stabe von Solokünstlern, Chorsängern und stummen Mitspielern

ausgeführt worden sind .

Der Grundgedanke war, zu zeigen das Uralter der hohen germanischen

Musikbegabung und Musikpflege und den Sieg der durch Mehrstimmigkeit und Drei-
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klangmelodie charakterisierten germanischen Musik über die durch Einstimmigkeit

(daher auch Eintönigkeit) und Fortschreiten der Melodie in diatonischer Weise von

Tonstufe zu Tonstufe charakterisierte südeuropäische Art in der ganzen Welt.

Uns interessiert hier im wesentlichen nur das vom Unterzeichneten arrangierte

erste Bild, das den Beginn eines mittsommerlichen Sonnwendfestes beim

Schwinden der Nacht schildert und in der älteren Bronzezeit, also um 1500 vor Chr . ,

spielt. Ein junger Krieger und ein Lurenbläser halten neben einem Dolmen Wacht.

Ein Lurenanruf erklingt aus weiter Ferne, wird von den Posten ringsumher aufge-

nommen und weitergegeben ; dann folgt in gleicher Weise ein Signal. Unterdessen

kommt von allen Seiten viel Volk und die Schar der Priester und heiligen Frauen

herbei. An dem Dolmen wird durch Schlagen von Feuerstein und Pyrit ein heiliges

Feuer entfacht. Auch die Lurenbläser rücken immer näher heran , ihre Signale

mischen sich dabei von selbst und ungezwungen zu zwei- , drei- und vierstimmigen

Zusammenklängen. Es wird immer heller ; bei Sonnenaufgang wird die auf dem

Dolmen unter Birkengezweig verhüllt aufgestellte riesige Sonnenscheibe (nach dem

Muster von Trundholm) vom Oberpriester enthüllt. Alle Festteilnehmer auf der

Bühne heben unter besonders mächtigen Akkorden sämtlicher Lurenbläser betend

die Hände empor oder strecken die Schwerter und Lanzen in die Höhe , der blen-

denden Sonne entgegen.

Die zweite Bronzezeitperiode war vom Unterzeichneten für dieses Bild ge-

wählt worden, weil ja keine andere Zeit aus der Vorgeschichte der Germanen entfernt

so gut so wie diese durch die Gunst der Überlieferung in Grab- und Erdfunden

uns bekannt und vertraut geworden ist. Nur der Dolmen war ein Rest aus der

Steinzeit des 4. Jahrtausends vor Chr. , doch wurden solche Denkmäler noch lange

nach Ablauf der Steinzeit als Opferstätten weiter benutzt. Und die Blashörner

(Luren) , die auch der älteren Bronzezeit wohl bekannt waren , wie wir durch Fund-

exemplare und Grabzeichnungen beweisen können , zeigten ausnahmsweise die

musikalisch wirksamere, mehrfach geschweifte Form der jüngeren Bronzezeit, um

1100 vor Chr. (4. Periode der Bronzezeit). Die Priester- und Priesterinnentracht

dieser Zeit kennen wir aus den Wandzeichnungen des berühmten Kivikgrabes , die

Tracht der übrigen Männer und Frauen aus den Funden reich ausgestatteter Eich-

baumsärge. Hervorgehoben seien besonders die prachtvollen Schwerter, Dolche , Lanzen ,

Helme, Schilde der Männer, sowie der noch prächtigere Schmuck der Frauen , die

Halskragen, Unterarmspiralen, Kleiderbuckel, Kämme, Nadeln, Messer und nament-

lich die herrlichen grossen Gürtelscheiben ; endlich die grosse, reich verzierte Kultaxt

des Oberpriesters neben den etwas minder grossen, andersartigen Äxten der ein-

fachen Priester, die als Symbole des Himmelsgottes dienten, sowie die grosse

Goldscheibe, ein Symbol der Sonne selbst : alles aus Bronze oder Gold den Origi-

nalen streng nachgebildet. Es war hier das erste Mal in Deutschland, dass das

germanische Kostüm der Bronzezeit in echter Gestalt auf der

Bühne gezeigt worden ist . G. K.

Unsere Gesellschaft ist dem Gesamtverein der Deutschen Geschichts-

und Altertumsvereine als Mitglied beigetreten. Das durch die Reichhaltigkeit seiner

Nachrichten sehr anregende „Korrespondenzblatt" des Gesamtvereins erhalten unsere

Mitglieder zum ermässigten Jahrespreise von 3 Mk. , sobald sich mindestens fünf

Teilnehmer für dieses Abonnement melden. Anmeldungen hierzu an den

Ersten Vorsitzenden unserer Gesellschaft werden daher schleunigst

erbeten.
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Kongresse.

Im September d. J. soll der schon so lange geplante und stets wieder ver-

schobene 14. Internationale Kongress für vorgeschichtliche Anthro-

pologie und Archäologie stattfinden und zwar zu Genf. Der Aufforderung

an den ersten Vorsitzenden, unsere Gesellschaft zu starker Teilnahme an diesem

Kongresse zu veranlassen , kann entsprochen werden, nachdem die Zusage einge-

gangen ist, dass sofort am 1. Tage der Verhandlungen der Antrag zur Abstimmung

gelangen wird, neben der französischen Sprache als amtlicher Kongresssprache den

Gebrauch der deutschen Sprache in allen Verhandlungen und Vorträgen

als vollberechtigt zuzulassen (ebenso auch der englischen und italienischen

Sprache). Unser Vorstand hat eine grössere Anzahl wichtiger wissenschaftlicher

Fragen unseres Faches nach Genf hin eingesandt, die in den allgemeinen Dis-

kussionssitzungen verhandelt werden sollen.

-

Vierte Tagung für Vorgeschichte.

Dortmund , 31. Juli bis 4. August.

Mittwoch, den 31. Juli :

Vorläufiger Tagungsplan.

Nachmittags 5 Uhr : Vorstands- und Ausschusssitzung im alten Rathause.

Daselbst Büro (von 4 Uhr ab geöffnet) : Entgegennahme der Anmeldungen ,

Ausgabe der Karten, des Abzeichens und der Schriften.

Nachmittags 6-8 Uhr : Besichtigung der vor- und frühgeschichtlichen Samm-

lungen im Kunst- und Gewerbemuseum.

Abends 8 Uhr : Gemütliches Beisammensein . Näheres später.

Donnerstag, den 1. August:

Vormittags 9 Uhr : Begrüssungen im alten Rathause und Festvortrag des Vor-

sitzenden.

Vormittags 10-11 Uhr : Vortrag des Museumsdirektors Alb. BAUM : Die

Ausgrabungen im Römerlager Oberaden (mit Lichtbildern).

Vormittags 11-11

Vormittags 11-1

Uhr : Frühstückspause.

Uhr : Führung durch die Sammlungen des Kunst- und

Gewerbemuseums durch den Museumsdirektor BAUM .

Nachmittags 2-3 Uhr : Gemeinschaftliches Mittagessen im Ratskeller

(1.70 bis 2.- Mk.) .

Nachmittags 3-5 Uhr : Wissenschaftliche Vorträge.

Nachmittags 5-7 Uhr : Spaziergang zum Kaiser -Wilhelm - Hain und

zur Kronenburg ; auch Besichtigung der Kirchen.

Abends 8 Uhr : Bierabend im Festsaale des alten Rathauses, gegeben von

der Stadt Dortmund.

Freitag, den 2. August:

Vormittags 9-11 Uhr : Wissenschaftliche Vorträge.

Vormittags 11-1 Uhr : Besichtigung einer Grossbrauerei.

Nachmittags 1½-3 Uhr : Gemeinschaftliches Mittagessen im Ratskeller.
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Nachmittags 3-5 Uhr : Wissenschaftliche Vorträge.

Nachmittags 5-7 Uhr : Besichtigung eines Eisenwerks oder eines Berg-

werks.

Abends 6 Uhr : Konzert an der Kronenburg.

Sonnabend, den 3. August :

Ein-

Vormittags 7 Uhr : Abfahrt nach Oberaden. Wagenfahrt ! Besichtigung des

Geländes des Legionslagers und des Uferkastells an der Lippe.

faches Frühstück im Lagergelände .

Vormittags 12 Uhr : Abfahrt durch das Rieselfeldergebiet ( Grab- und Wohn-

stätten) zum Schiffshebewerk Henrichenburg (grosse Sehenswürdig-

keit!) oder nach Cappenberg.

Nachmittags 3 Uhr : Mittagessen in Cappenberg oder 4 Uhr in Henrichenburg.

Abends 6 Uhr : Rückfahrt nach Dortmund.

Abends 8 Uhr : Gemütliches Beisammensein im Rheingold.

Sonntag, den 4. August :

Vormittags 7.28 Uhr : Abfahrt nach Haltern. Ankunft 9.12 Uhr.

Vormittags 91/2 Uhr : Besuch des Museums und des römischen Ausgrabungs-

geländes.

Nachmittags 1 Uhr: Mittagessen.

Nachmittags 3 Uhr: Vortrag.

Nachmittags 7 Uhr : Abreise (Züge nach Münster, Köln, Dortmund).

Der Geschäftsführer des Ortsausschusses

Baum.

Der Vorstand

Kossinna.

--

Gustav Albrecht †.

Unser 1. Schriftführer, Dr. Gustav ALBRECHT, weilt nicht mehr unter uns

Lebenden. Nachdem er in den Wintermonaten vor Weihnachten schon andauernd

kränkelte, aber doch noch tätig war, wenn auch nicht so , wie er es gewünscht hätte,

traten schliesslich mehrfache, sich ablösende Erkrankungen innerer Organe ein und

so ist er am 14. Januar infolge eines Schlaganfalles gestorben . Am 26. Juli 1865

in Berlin geboren und stets hier wohnhaft gewesen , ist er also noch nicht 47 Jahre

alt geworden. Seine Universitätsstudien waren Geschichte und neuere Sprachen

und 1892 hat er in Halle mit der Dissertation „Vorbereitung auf den Tod, Toten-

gebräuche und Totenbestattung in der altfranzösischen Dichtung" promoviert (vgl.

Mannus, Ergänzungsband II , S. 36) . Dann war er zunächst einige Jahre wissen-

schaftlicher Assistent bei der Heilanstalt für Sprachstörungen des Prof. Dr. GUTZ-

MANN in Zehlendorf bei Berlin und trat endlich in den Dienst der Stadt Char-

lottenburg, zuerst als städtischer Bibliothekar, dann als städtischer Archivar.

ALBRECHT war ein ausgezeichneter Kenner der Geschichte Berlins und der

Geschichte und der Landeskunde der ganzen Provinz Brandenburg, die er nach allen

Richtungen durchstreift hatte, wovon sein treffliches „Wanderbuch durch die Mark

Brandenburg" Zeugnis ablegt. Er war ein auch journalistisch sehr tätiges Mitglied

aller wissenschaftlichen Vereine, die sich mit der Mark Brandenburg beschäftigten.

Und so hatte er auch für die Vorgeschichte allmählich ein starkes Interesse ge-

wonnen, das er schriftstellerisch betätigte in der kleinen Schrift „Aus märkischer

Heidenzeit".
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Unserer Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte, der Haupt- wie der Berliner

Zweiggesellschaft, war er von Anfang an von Herzen zugetan , und durch seine un-

entwegt treue Hilfe gerade in den schwierigen Anfangsjahren, zuerst als Schatz-

meister, dann als 1. Schriftführer der Hauptgesellschaft, sowie als Schriftführer der

Zweiggesellschaft, ist er mir ein lieber Freund gewesen, dessen treue Hilfe ich

niemals vergessen werde. Bis wenige Tage vor seinem plötzlichen Tode habe ich

noch lange Geschäftsbriefe von ihm erhalten . Pünktlichkeit und Pflichttreue zeichneten

ihn auch in der Verwaltung von Ehrenämtern aus, was durchaus nicht die Regel

ist, aber für einen wahren Deutschen sein sollte. Darum Ehre seinem Andenken !

G. K.

Am 22. Februar entschlief plötzlich an Herzschlag , kurz vor seinem 77. Ge-

burtstage, der verdiente Ethnologe und hervorragende Kenner deutscher Volkskunde

Prof. Dr. Richard ANDRÉE, dem auch die Vorgeschichte manche Förderung dankt,

namentlich in dem Jahrzehnt, als er den „ Globus“ herausgab und zu einem viel-

seitigen und angesehenen Blatte zu machen wusste.

Im März d. J. hat sich unser Mitglied Dr. Rud. Rob. SCHMIDT bei der

naturwissenschaftlichen Fakultät der Tübinger Universität habilitiert mit einer Probe-

vorlesung über „Die Entwicklung der paläolithischen Kunst".

Unser dritter Vorsitzender Dr. Georg WILKE in Leipzig , dessen prächtiges

Buch über „ Die südwesteuropäische Megalithkultur“ (Mannusbibliothek Nr. 7) jetzt

von allen Seiten wohlverdientes, reiches Lob erntet und der soeben den II . Teil

dieses Werkes im Manuskript für die Mannusbibliothek eingereicht hat, ist vor

kurzem zum Generalarzt befördert worden. Wir wünschen von Herzen Glück!

Unser Vorstandsmitglied Dr. Hans HAHNE, Privatdozent für vorgeschichtliche

Archäologie an der Kgl. Technischen Hochschule in Hannover, der seit 1907 als Direktorial-

assistent des Hannoverschen Provinzialmuseums dessen vorgeschichtliche Abteilung

leitet, ist für den 1. August d. J. zum Direktor des Provinzialmuseums der

Provinz Sachsen zu Halle a. S. ernannt worden . Er wird dem Rufe Folge leisten.

Das sächsische Provinzialmuseum zu Halle wird von Prof. Wilhelm KREIS in Düssel-

dorf unter Zugrundelegung von Dr. HAHNEs fachmännischen Plänen zurzeit neu

erbaut und wird dann eines der wenigen Museen sein, deren äussere Ausgestaltung

den Anforderungen des Inhalts völlig Rechnung trägt. Zudem ist es nach dem

durch Umbau erweiterten R. - G. - Zentral -Museum in Mainz der erste moderne

Museumsneubau für Vorgeschichte, deren Pflege es allein gewidmet sein wird.

Nachtrag zum Vortrage von C. KOEHL (oben S. 49 ff.) .

Bezüglich der Grossgartacher Wohngruben dürfte die Mitteilung interessieren ,

dass jetzt von Dr. BREMER in Giessen in dem benachbarten Eberstadt ein Gross-

gartacher Wohnplatz entdeckt wurde, dessen Gruben gerade wie die der Wormser

Gegend ganz unregelmässige Formen besitzen . Ebenso ist das völlige Fehlen

senkrechter Wände, der Mangel jeder geraden Linie im Grundriss , sowie die regel-

lose Anlage der Abfall- und Vorratsgruben um die Hütte herum bemerkenswert.

Auch in dem völligen Fehlen einer Mischung verschiedener bandkeramischer Stil-

arten, wie das ja schon für die Friedberger Gegend von HELMKE nachgewiesen

worden ist, sind die Gruben mit denen der Wormser Gegend durchaus überein-

stimmend.
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Eine besonders notwendige Expedition deutscher Forscher

29

wird angeregt durch den Dresdener Mediziner Dr. Artur LUERSSEN in Nr. 6 der

neuen Halbmonatschrift für das Deutschtum unserer Zeit Der Vortrapp" . Und

zwar soll diese Expedition gehen nach Deutschland zur Erforschung

der Natur der deutschen Bevölkerung, über die so wenig zu wissen wir

uns zu schämen bisher noch nicht einmal begonnen haben . Es gilt festzustellen ,

was von den alten Stämmen vom Beginn unserer Zeitrechnung her und noch

früher in der jetzigen Bevölkerung eigentlich noch steckt , was sich

an ihnen verändert hat und was hinzugekommen ist durch Mischung mit fremden

Völkern und durch Beeinflussung von fremden Kulturen . Die Verschiedenheiten der

deutschen Stämme kommen auch heute noch mehr zum Ausdruck, als man ge-

meiniglich glaubt, nicht nur in der politischen Uneinigkeit, sondern auch in allen

gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sozialen Verhältnissen, wie die Statistik lehrt.

Ehe wir aber keine Klarheit über Körper und Geist der Bevölkerung haben , können

wir die Befunde der Statistik weder richtig beurteilen, noch verwerten . Uns fehlen

dadurch die Zielpunkte und Handhaben zur Besserung der Verhältnisse. Ist es

da nicht eine zwingende Notwendigkeit für ein Volk, über seine eigenen Eigen-

schaften, Fähigkeiten und Bedürfnisse im klaren zu sein ? Fordert nicht auch die

Selbsterhaltungspflicht von Volk und Staat, zu prüfen, z. B. welche Bevölkerungs-

teile auswandern und was man dafür von fremden Völkern erhält ?

Diese Expedition müsste freilich eine sehr grosse und teure werden : ein

ganzer Stab von Forschern müsste Jahrzehnte lang daran arbeiten : Anthropologen ,

Volkskundige, Statistiker, Volkswirtschafter, Kultur- und Kunstgeschichtskundige,

Genealogen u. s. w. Das erste wäre, eine nach grossem Plane einzurichtende

Untersuchung der noch bestehenden deutschen Volksstämme , als Grundlage für

zahllose folgende Forschungen. Wären das nicht Aufgaben eines be-

sonderen Reichsinstituts , eines Instituts für Erforschung des

Deutschen Volkes , die doch viel wichtiger ist, als alle Forschungen am Südpol

und in der Südsee ? [und im Orient !] Wo sind nun die Mäcene , die Be-

hörden , die Institute , die sich entschliessen zu einer Expedition

deutscher Forscher nach Deutschland ?

Auf diese Frage von Dr. LUERSSEN, die ja schon Jahrzehnte lang gleich-

sam in der Luft hängt, ist leider nur zu antworten : bei der unabänderlichen , im

schlechten Sinne weltbürgerlich eingestellten Denkweise unserer höchsten Staats-

behörden und Wissenschaftsinstitute, die hier in Frage kommen, ist an Unter-

stützung oder gar eigene Inangriffnahme so naheliegender Aufgaben , wie sie

LUERSSEN bespricht, in absehbarer Zeit nicht zu denken .

Denn Deutschland ist nun einmal von der Vorsehung dazu bestimmt worden,

alles und jedes in der jetzigen Welt und in der Vergangenheit zu erforschen, nur

nicht die eigene Heimat und das eigene Volk. Sonst könnte man ja möglicher-

weise den „Chauvinismus “ , der bekanntlich in Deutschland seine eigentliche Heimat

hat wie schon der Name besagt -, zu einer unbezwingbaren Macht gross ziehen !

Und das wäre doch eine grosse Unbequemlichkeit ! G. K.

―



Zur älteren Bronzezeit Mitteleuropas. II .

Von Gustaf Kossinn a.

Mit 18 Abbildungen.

Als ich Ende 1911 die „ Erwiderung" von A. SCHLIZ, die ich bei

der Einsendung nur ganz leicht überflogen hatte, zum Abdruck brachte

(Mannus III , 313) , hatte ich zuerst gar nicht die Absicht, nochmals auf

die Frage der Herkunft der ostdeutschen Buckelurnen einzugehen. Bei

der letzten Korrektur sah ich jedoch, dass SCHLIZ nunmehr alle mög-

lichen Vor- und Nebenfragen mit jener Hauptfrage verquickt hatte, und

da ich über dieses Fragenbündel ganz neue Ansichten mir längst ge-

bildet habe, so gab ich im letzten Augenblick auf einigen Seiten einen

knappen Niederschlag dieser neuen Beleuchtung („Zur älteren Bronze-

zeit Mitteleuropas" : Mannus III , 316 ff.) . Es war mir also nicht im

geringsten um ein Wortgefecht zu tun, sondern um sachliche Mitteilungen.

Dem hat nun SCHLIZ ein besonders gedrucktes „ Nachwort" rasch

folgen lassen und an jedermann verschickt, ausser - an mich! Warum

das ? Ich hätte sein Nachwort bereitwilligst in dieses Heft des Mannus

aufgenommen. Ich könnte es nun mit Nichtachtung übersehen, wenn

ich wollte. Verdient hat es SCHLIZ eigentlich ; denn er zeigt in diesem

Nachtrag eine so geringe Schärfe in der Erfassung des Falles und in

der Berücksichtigung meiner Nachweise, dass ich nunmehr ganz ausser

Stande bin, nochmals über alle Einzelheiten mit ihm mich zu unter-

halten. Liegt in diesem Falle bei ihm nicht Unschärfe im Denken vor,

so bliebe nur noch die Annahme übrig, es sei ihm nur um Worte, um

einen Scheinkampf zu tun : nur mit Rücksicht auf den mit der Menge

der einzelnen Tatsachen naturgemäss nicht voll vertrauten Leserkreis ,

vor dem er nicht als der Geschlagene erscheinen möchte. Mit solchen

persönlichen Zwecken aber mich aufzuhalten, liegt nicht in meiner Ab-

sicht. Dazu ist mir meine Zeit zu kostbar und auch der Raum des

Mannus.

Ich werde also in der Hauptsache nur noch einige sachliche Er-

gänzungen zu meinem ersten Aufsatz über die ältere Bronzezeit in

Mitteleuropa" hier bieten.

Ich bleibe dabei, dass von den Aunetitzern in Böhmen ein Teil

nach Süddeutschland , an die Donau, wie in die Oberpfalz, abgewandert

ist und dort den Grundstock der Kelten gebildet hat, die gleichzeitig



174
Gustaf Kossinna.

von hier aus anhaltend nach dem nördlich des Po belegenen Ober-

italien weiter wandern und ihre Kultur dorthin mitnehmen.

Ein anderer Teil der Aunetitzer zieht sich allmählich (bis ans Ende

der Periode II hin) aus Mähren und Niederösterreich immer weiter nach

Ungarn hinein, das in Periode la noch so gut wie ganz leer erscheint.

Unbevölkert bleibt hierbei nur Siebenbürgen und zwar während

der ganzen Perioden I und II der Bronzezeit , seitdem die

südindogermanische Bevölkerung des Donaugebietes teils nach dem Kau-

kasus und Asien (bemalte Keramik), teils nach den Balkanländern und

weiter südwärts und südostwärts abgewandert war : letzteres die Thraker

im weitesten Sinne.

Das gesamte auch in Periode II gleichartige Kulturgebiet in den

Ländern des ehemaligen Aunetitzer Stils : Böhmen, Mähren, Nieder-

österreich, und dazu Ungarn , Kroatien und Bosnien, wird jetzt von dem

grossen Stamme der Illyrier eingenommen. Diese Illyrier dringen

nun sofort auch von Osten her in Oberitalien ein, also gleichzeitig mit

oder wenigstens sehr bald nach dem Einfall der Urkelten von der

Schweiz und Tirol her in das westlichere Oberitalien : beide Stämme

ringen dort miteinander ; wenigstens vermischen sich ihre nunmehr aus-

einandergegangenen Kulturen sowohl in den oberitalischen Pfahlbauten

nördlich, wie in den Terremaren südlich des Po. Die Nord-Illyrier

werden, offenkundig wie mir jetzt feststeht angeregt durch die

vorangegangene Erfindung der germanischen Bronzezeitfibel , in Ober-

italien die Erfinder der sog. „ italischen " Fibel , wie die Südillyrier

im Balkangebiet und in den süditalischen Japygenkolonien später die

eigentlichen Träger der sog. griechischen Doppelspiralscheibenfibeln

wurden.

Dass in der Terremare von Servirola eine italische Urfibel gefun-

den wurde nebst einer germanischen Fibel nicht der allerältesten Form

(Periode II b) , sondern bereits mit Spiralscheibchen an den Bügelenden und

flachem Nadelkopf (II c) , kann neben anderem als sicherer Beweis dafür

gelten, dass die germanische Fibel keine Nachahmung der italischen ist ¹) .

Wenn wir dann aber auf dem Wege vom germanischen Gebiet durch

Illyriergebiet nach der Adria noch einige Fibeln derselben kritischen

Frühzeit antreffen , ebenso einige andere germanische Bronzen derselben

Zeit, was später kaum wieder der Fall ist wenn wir weiter keinen

italischen Stücken der Art, vor allem keinen Fibeln auf dem umgekehrten

Wege begegnen, so stutzen wir zunächst und bald sind wir überzeugt,

dass die Ansicht von dem italischen Ursprung der germanischen Fibel

erst richtig wird, wenn wir sie gerade umkehren . Die Illyrier, die das

Schmieden des Drahtes dem Guss vorzogen, haben eben aus ihrer

Technik heraus die in der Hauptsache durch Guss hergestellte germa-

nische Fibel geändert, vereinfacht und verbessert.

Aus dem nordillyrischen Gebiete in Ostdeutschland kenne ich einige

frühe germanische Fibeln, von denen ich eine von der niederlausitz-

schlesischen Grenze aus der Periode II c Schluss im Bilde wiedergebe

(Abb. 1 ) . Das Bruchstück einer noch etwas älteren germanischen Fibel,

¹) Vgl. meine Schrift : Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale

Wissenschaft. Würzburg 1912. (Mannusbibliothek 9) S. 50, Abb. 102 und 96.
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aus Periode II b Schluss ist von UNDSET im Museum zu Trient ent-

deckt worden (Abb . 2) . Wenn er behauptet, sie habe nordische Patina ,

so kann ich mir dabei nichts Stichhaltiges vorstellen ; es gibt eine Patina

des Wassers, des Moores, der Erde usw., aber von einer „ nordischen"

Abb. 1. . Wellersdorf, Kr. Sorau, Niederlausitz (nach Jentsch) .

Abb. 2. ¹/2.

Fibelnadelrest und Bügelrest.

Südtirol (nach Undset).

"

Patina habe ich keinen rechten Begriff. Diesen Ausdruck hat UNDSET

nur erfunden, um seine völlig unmögliche Ansicht zu stützen, dass dies

winzige, zerbrochene Bronzestückchen, das nur für die wenigen Kenner

dieser Dinge in Europa überhaupt Bedeutung hat, durch Zufall oder

Sammlerhand" (!) aus dem Norden bis nach Südtirol verschleppt worden

sei. Solche Märchen braucht man nicht lange erst durchzudenken, um

sie als das zu erkennen, was sie sind. Nein, das Stück ist nach meiner

Überzeugung sicher in Südtirol gefunden worden. Es hat noch keine

Spiralscheibchen am Bügel, wohl aber soll der Nadelkopf, wenigstens

nach UNDSET, schon eine flache Unterseite aufweisen. Wir sehen

also, wie um die Wende von Periode II b und II c die germanischen

Fibelvorbilder zu den Illyriern kommen, um dort am Ende der Periode

Ilc die Entstehung der italischen Urfibel zu veranlassen ,

deren häufigstes Auftreten erst in die Periode III a fällt.

Denselben Weg gehen genau um dieselbe Zeit die germanischen

Griffzungenschwerter der Periode II b und II c. Solche Stücke,

aus II b, echt germanisch, finden wir in Schlesien, in Österreich, in Süd-

ungarn und Bosnien, aber noch nicht in Italien. In Ungarn entsteht in

Periode II c bereits in Nachbildung der nordischen Stücke ein ein-

heimischer Typus der Griffzungenschwerter, in Italien erst in Periode III .

Endlich gehören noch genau derselben Periode II c mehrere nordische

Gegenstände an, die zu Rom teils im Museo nazionale, teils in Privatbesitz

ohne nähere Fundangaben liegen oder lagen , aber, wie mir scheint , zu

einem und demselben Funde gehören : eine prächtige Gürtelscheibe

nebst zwei kleineren Buckeln ¹) . Es ist doch wirklich auffallend, dass

alle diese illyrischen und italischen Bronzen nordischer Abstammung

der Periode II b-c angehören .

Wie weit die Illyrier damals schon südlich von Bosnien in die

westliche Türkei eingedrungen waren, lässt sich aus Mangel an For-

schungen in dortiger Gegend nicht feststellen. Sie werden wohl bis an

die damalige Nordgrenze der Griechen gereicht haben, die ihrerseits

sich über eine thrakische Vorbevölkerung gelagert hatten .

Allen diesen Illyriern, und namentlich auch denen in Südböhmen ,

natürlich auch in den Hügelgräbern von Kbely, auf die sich SCHLIZ

¹) UNDSET : Zs . f. Ethnol. 1886, Taf. I.
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—
in seinem Nachtrag unbegreiflicherweise von neuem beruft ! ist be-

reits in der Periode II c und von da an fortlebend eine besondere Krugform

eigen (Abb. 3) , der in Südwestdeutschland , also vor allem in Württemberg,

Baden, Elsass, aber auch schon in Oberbayern, eine ganz andere gegenüber

Abb. 3. .. Netowitz, Böhmen :

aus Skelettgrab in Hügel (nach Pič).

Abb. 4; etwa 1 .

Rauhe Alb, Württemberg. (Alt. u. h. V. V, 40.)

steht (Abb. 4) . Diese tritt gleichfalls erst in Periode II c auf, kann also,

vom Typologischen ganz abgesehen, schon rein zeitlich betrachtet nicht der

Vorläufer jener illyrischen Krugform sein. Von alledem habe ich schon im

ersten Aufsatz deutlich genug gesprochen, aber SCHLIZ tut so, als ob er

das überhören dürfte: jedenfalls kein Zeichen ernster Gründlichkeit. Ich

hoffe, nachdem ich dies noch einmal so stark hervorgehoben habe, dass

SCHLIZ nun endlich dieser Tatsache Rechnung tragen wird, statt dass

er, wie im Nachtrag wieder, auf den gar nichts besagenden einzigen, den

südwestdeutschen etwas ähnlichen Krug von Soroksár, Kom . Pest, be-

ständig zurückkommt und auf dies eine Stück seinen ganzen Einfall von

der südwestdeutschen Herkunft der - ostdeutschen (er sagt lausitzischen)

Keramik und Bevölkerung baut. Schon die eine Überlegung, die ich

ihm an die Hand gab, dass auch in Ostdeutschland die illyrische Form

und nur diese bereits in der Periode II c einsetzt, jenes Urnengräber-

feld von Soroksár aber erst in die Periode III fällt, sollte ihn, wie ich

hoffte, von seinem Gedanken abbringen. Leider sieht er aber noch

immer nicht den inneren Widerspruch in seiner Schlussfolgerung oder

will ihn nicht sehen.

—

Um auch das noch einmal klar auszusprechen, damit SCHLIZ es

nicht überhört : Böhmen gehört in der Periode II durchaus nicht zum

südwestdeutschen, sondern zum österreichischen Hügelgräbergebiet, also

nicht zum keltischen , sondern zum illyrischen Bereiche. Weit eher könnte

man die Oberpfalz noch zum östlichen Gebiete hinzurechnen und vom

übrigen Südwestdeutschland trennen : denn auch dort erscheint der

illyrische Krug und die Bronzen gehen mit den böhmischen Hand in

Hand, weit weniger mit den württembergischen und oberbayerischen.

Der illyrische Krug setzt sich nun auch in der ostdeutschen Kultur,

vor allem als vollentwickelter Buckelkrug, überall ausnahmslos fort und

niemals erscheint die südwestdeutsche Form, so wenig auf dem gesamten
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illyrischen Gebiete der keltische Kerbschnitt als Ziermuster auf Tongefässen

je auftritt. Dieser keltische Kerbschnitt (vgl . Abb. 4) wandert bekanntlich

durch Periode III und IV hindurch und gelangt dabei bis an die keltische

Nordgrenze, nämlich Südholland (Nordbrabant) und das westfälische

Lippegebiet, wo diese Keramik in Haltern von der germanischen Kultur

der nordischen Bronzezeitperiode V unmittelbar verdrängt und abgelöst

wird, was in den Museen von Dortmund und Haltern klar erkennbar ist.

Was für Vorgänger und was für Südnachbarn sollen die Germanen

hier im südwestlichen Westfalen zu Beginn der frühesten Eisenzeit

anderes gehabt haben, als eben die Kelten ? Und der kulturelle Zu-

sammenhang dieser niederrheinisch-westfälischen Kelten mit der süd-

westdeutschen Kultur der Bronzezeitperioden III und II dürfte doch

einleuchtend sein, wenn natürlich auch kleinere landschaftliche Ab-

weichungen vorkommen müssen, wie das auf dem germanischen und

dem illyrischen Gesamtgebiete nicht anders ist.

Haben aber nach SCHLIZ die Illyrier südindogermanischen Schädel-

bau, so würde sich daraus ergeben, dass die von ihnen überlagerte

alte südindogermanische Donaubevölkerung rassenmässig wieder empor-

gekommen ist, jedoch nicht kulturell , also nicht volklich und nicht sprach-

lich . Es wäre das ein Vorgang, wie er doch für den Rassenhistoriker

überall und zu allen Zeiten zu beobachten ist und also auch hier wirk-

lich nichts Wunderbares an sich hätte . Rassen sind doch muss ich das

hier dem Anthropologen SCHLIZ noch vorhalten ? - nicht Völker ! Die

Archäologie zeigt mit ihren Kulturen die Herrenvölker und ihre

Sprachen an ; sie lässt aber die unterjochte Bevölkerung mit

ihrer oft abweichenden Rassenbeschaffenheit nicht er-

kennen , weil diese eben keine eigene Kultur besitzt. Das

ist ja die grosse Seite der anthropologischen Forschung ,

dass sie das ohne Einwanderung vollzogene Aufkommen

einer neuen Rasse , die vielleicht die ursprünglichere war,

feststellen und dadurch das archäologisch nicht fassbare

jahrhundertelange Vegetieren einer zahlenmässig viel-

leicht recht starken unterdrückten älteren Bevölkerung

erschliessen kann. Trotzdem kann diese südindogermanische Rasse

im Illyriergebiet nunmehr nur noch das aufgedrungene Illyrisch ge-

sprochen haben. Und wenn diese uralte südindogermanische Rasse des

Donaugebietes im südwestdeutschen Keltengebiet ebenfalls wieder empor-

kommt, kann sie auch dort die von dem Herrenvolke, den Kelten, über-

nommene Landessprache nicht abschütteln . Wenn mir also SCHLIZ die

Autorität von Rud. MUCH entgegenhält, der gemeint haben soll , diese

oder jene Rasse habe diese oder jene Sprache nicht gesprochen , „ könne

sie nicht gesprochen haben “ , so macht das auf mich wenig Eindruck.

Ich habe in meinem ersten Aufsatz , dessen Länge SCHLIZ schon

auf die Nerven gefallen ist, auf die Entstehung der Buckelverzierung

der Tongefässe nicht näher eingehen können, sondern mich auf die

Zurückweisung der Meinung von SCHLIZ beschränkt, sie sei aus der

Nachahmung getriebener Metallgefässe , also italischer, entstanden. Die

Trugspiegelung italischer Kulturbeeinflussung übt, wie ich sehe, auf

SCHLIZ ihren vollen Zauber aus. Ich spare mir jetzt also die Mühe

aussichtsloser Bekehrungsversuche und warte das Erscheinen seiner an-

Mannus, Bd. IV. 12
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gekündigten Studie über Remedello - Straubing -- Adlersberg ab, ein Titel ,

bei dem der Einschub des mittleren Wortes Straubing mir allerdings

Abb. 5; etwa .. Tisza-Sas, Kom. Heves, Ungarn (Mannusbibliothek I, 15; IX, 19) .

einiges Gruseln bereitet. Aber ich nehme die Gelegenheit wahr, meine

bei einem Vortrage in der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte ge-

gebenen Ausführungen über

Buckelverzierung

ganz kurz mitzuteilen.

hier

Wir haben hier drei

Arten zu unterscheiden :

1. Die thrakische

Buckelverzierung , bei der

die Gefässbuckel selbst von

Spirallinien oder Spiral-

furchen bedeckt und umrankt

werden. Sie kommt im öst-

lichen Donaugebiete bereits

steinzeitlich vor, sowohl in

der reinen Spiral-Mäander-

keramik (Abb. 5) , als im

Jordansmühler Stil (Abb. 6) .

Ihr neues Auftreten in Sie-

benbürgen und im angren-

zenden nordöstlichen Ungarn

(Abb. 7) zeigt , dass die

Abb. 6. 3/10. Krenowitz bei Austerlitz, Mähren

(nach A. Prochazka).

Thraker, die in Periode I und II der Bronzezeit in Ungarn und Sieben-

bürgen fehlten, bereits mit Periode III schüchtern in Siebenbürgen wieder



Zur älteren Bronzezeit Mitteleuropas. II . 179

auftreten, mit Periode IV in kraftvoller Weise ihre Rückkehr aus süd-

licheren Gebieten nach Siebenbürgen und die Zurückdrängung der illy-

rischen Eindringlinge nach Nordwesten bis über das rechte Theissufer

Abb. 7. Gernyeszeg, Kom. Maros-Torda, Siebenbürgen (Arch. Ert. XX, 203).

-

vollzogen haben. Im Banat bleiben jedoch die Illyrier nach wie vor die

Herren des Landes. Übrigens zeigt auch die späte troische Buckel-

keramik spiralverzierte und gefurchte Buckel , ist daher sicher einer

thrakischen Bevölkerung zuzuschreiben . Aber die Gleichsetzung dieser

Abb. 8 ; kaum '..

Millowitz bei Saitz, Mähren

(nach A. Rzehak).

Abb. 9. 1 .

Milawetsch, Südwestböhmen

(nach Pič).

Abb. 10. 1.

Netowitz, Böhmen

(nach Pič).

Keramik mit der ostdeutschen Buckelkeramik einerseits und die volk-

liche Bestimmung der Ostdeutschen hiernach als Thraker anderseits ,

wie sie GÖTZE ausgesprochen und Hubert SCHMIDT gebilligt hat,

erweisen sich somit als gleich fehlerhaft .

12*
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2. Eine zweite Buckelverzierung, zuerst rein plastisch ohne Be-

gleitung von Linien oder Furchen, ist nordindogermanisch : sie erscheint in

der Aunetitzer Keramik Böhmens seltener, häufig dagegen in Mähren

(Abb. 8) und Niederösterreich . Sie besteht in einer Anzahl von meist drei

kleinen Spitzbuckeln auf der glatten Bauchwand des Gefässes oder am Um-

bruch oder endlich dicht darunter. Diese Art Buckel erbte sich fort auf

dem illyrischen Kruge der Periode II c (vgl . Abb. 3) . Der mässig starke

Spitzbuckel erscheint auch jetzt entweder auf glatter Bauchwand oder,

und dies besonders gern, unmittelbar oberhalb des Bauchumbruches ,

in diesem Falle, oft von mehreren Linien in Spitzbogenart eingefasst,

so bei Stücken aus Welka Dobra, Milawetsch (Abb . 9) , Netowitz (Abb . 10)

u. a. in Böhmen. Diese Umrahmung mit halbkreis- oder spitzbogen-

förmigen Linien auf dem Oberteile des Bauchumbruches ist die Vor-

stufe für die halbkreisförmige mehrfache Umfurchung der Buckel der

vollausgebildeten Buckelkeramik in Periode III (Abb. 11 ) und hat, wie

ich mich selbst verbessernd (Mannus III , S. 321 ) hinzufügen will, nichts

zu tun mit der spiraligen Umrankung der thrakischen Buckel . Diese

illyrische Buckelverzierung erscheint in demselben Gebiete, das ich vor-

her als illyrisch bezeichnete, ausserdem in ganz Ostdeutschland , niemals

aber in Südwestdeutschland : ein neuer Beweis des Gegensatzes in der

Abb. 11. . Lhan, Böhmen :

aus einem Urnengrab (nach Pič).

Abb. 12. 12.

Stollhof bei Wiener Neustadt, Niederösterreich.

Keramik dieser beiden Gebiete, des illyrischen im östlichen und des

keltischen im westlichen Donaugebiet innerhalb der Periode III der

Bronzezeit.

Diesem keramischen Gegensatz steht natürlich ein Gegensatz der

Bronzen zur Seite, auf die ich hier aber nicht eingehen kann.

3. Eine dritte Art der Buckelverzierung ist mehr international ,

da sie in der Tat auf Metallvorbilder zurückgeht, aber nicht auf die

nicht vorhandenen getriebenen italischen Metallgefässe ¹ ) , wie SCHLIZ

¹) Übrigens hat S. MÜLLER neuerdings ein dänisches getriebenes Bronze-

tässchen nachgewiesen, das in meine Periode II c fallen würde, das einzige Gefäss

der Art aus so früher Zeit, dessen kleine Punkteinschläge auf dem Bandhenkel aber

natürlich nichts mit den grossen Buckeln unserer Tongefässe zu tun haben.
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meint, sondern auf den in Mittel- (und West-)Europa einheimischen

Goldschmuck. Halbkugelige grosse Buckel neben Reihen ganz kleiner

Buckel erscheinen in Goldblech getrieben schon auf den bekannten

grossen ungarischen Goldscheiben der frühesten Bronzezeit (Abb . 12) ;

sie sind aber, abgesehen von dem Mangel an zeitlicher Übereinstimmung,

keine genauen Entsprechung der Buckel der Tongefässe. Ein richtiges

Vorbild dieser ist dagegen der durch die Beigabe von Absatzbeilen in

die Periode II b-c verwiesene "goldene Hut" von Schifferstadt in der

Rheinpfalz (Abb. 13) , dessen grosse Buckel bei den Tongefässen genau

Abb. 13. . Schifferstadt bei Speier, Rheinpfalz (nach Alt. u. h. Vorz. I).

nachgeahmt wurden : zuerst nur als runde, dann auch als ovale Er-

hebung in Form eines überall gleichmässig schwachgewölbten Kugel-

abschnittes mit vertiefter dellenartiger Umrandung '). Bald jedoch spitzt

¹) Ich mache bei der Gelegenheit auf den letzthin von SEGER mehrfach be-

handelten Goldschmuck aufmerksam, ein Diadem von vielleicht jüngerer Form, aus

dem Mönchswalde, Kr. Jauer in Schlesien, dessen grosse Buckel nicht kugelig sind,
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sich der Kugelabschnitt des Buckels zum Kegel zu (Abb. 14) . Aber

erst in Periode III entwickelt sich aus dem Kugelabschnitt des Buckels

eine kleine Mittelspitze , die schnell stark anwächst und den Buckel

immer mehr der Gestalt einer naturalistisch dargestellten weiblichen

Brust nähert. Die Anfangsstadien dieser Entwickelung der Brustwarze

sind auch in Süddeutschland z. B. in Baden und im Elsass vertreten ,

die naturalistischen Darstellungen aber fast nur in Ostdeutschland, wo

diese dritte Buckelverzierung ausserordentlich verbreitet ist, weit häufiger

erscheint als in den beiden Donaugebieten, und den Sieg davonträgt

über den altheimischen illyrischen Buckel, der indes auch noch fortlebt

(Abb. 15). Man muss sich hüten, diese umrandeten illyrischen Halbbuckel

Abb. 14. . Grossengstingen

O.-A. Reutlingen, Württem-

berg (nach Führer durch die

Staatss. vat. Alt.: Stuttgart

Taf. V).

Abb. 15. -

Schenkendorf, Kr. Guben, Niederlausitz

(nach Begemann).

Abb. 16 ; etwa 10.

Lübben, Niederlausitz

(nach Niederl. Mitt. II,

Taf. III, 9).

der Periode III als entartete, also für jünger zu haltende Vollbuckel anzu-

sehen, wie man bisher stets geglaubt hat. Beide Formen leben gleich-

zeitig nebeneinander fort und beeinflussen sich gegenseitig. Der Vollbuckel

übernimmt vom illyrischen Spitzbuckel in der Periode III ganz frühzeitig

schon die mehrfache, meist dreifache Umfurchung des Buckelkreises und

Buckelrandes. Es gibt hier Gefässe, die auf dem Oberbauche den vollen

Kreis- oder Ovalbuckel der dritten, internationalen Art zeigen und auf dem

Umbruch des Bauches zugleich den alten illyrischen Halbbuckel

(s. Abb. 16) . Der internationale Charakter der Vollbuckel macht ihn

weniger geeignet, als Kennzeichen eines bestimmten Volkes zu dienen .

Ich habe, da ich ihre Verbreitung von Ungarn bis weit nach Frank-

reich her stets gekannt habe, in ihnen auch nie das Charakteristikum

der „Karpodaken " gesehen , sondern nur die Nordgrenze der Haupt-

verbreitung der Buckel in Ostdeutschland mit Fug und Recht benutzt ,

um die ostdeutsche Bevölkerung von der germanischen abzutrennen,

die bei ihrer in der älteren Bronzezeit merkwürdig unentwickelten Keramik

die Buckelverzierung, und zwar nur die internationale, äusserst selten

anwendet. Durch die Masse der für beide Teile charakteristischen

Bronzen scheiden sich beide Völker, Germanen und Ostdeutsche, weit

sondern aus wulstigen konzentrischen Kreisen bestehen (Schles. Vorz. N. F. VI, 41

Abb. 2) . SEGER hat es versäumt, bei dieser Gelegenheit auf ein nahestehendes

Parallelstück hinzuweisen, das Golddiadem aus dem Skiroteich bei Herlitz nahe

Senftenberg, Kr. Kalau, Niederlausitz, das 20 Zoll lang, 1 Zoll breit, seiner Zeit

einen Geldwert von 29 Talern darstellte und in dem Werke WAGNER, Ägypten in

Deutschland S. 80 und Taf. VI , 1 besprochen und abgebildet worden ist.
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schärfer und genauer : indes hätte eine Darstellung dieser Unterschiede

weit umständlichere Ausführungen und dazu eine reiche Beigabe von

Abbildungen verlangt, wie sie mir früher nicht zu Gebote standen, nun

aber in Bälde einmal gebracht werden sollen.

Vereinzelt erscheinen alte Buckelurnen mit internationalen Voll-

buckeln auch auf germanischem Gebiete und nicht nur in Ostdeutschland

wie in Mecklenburg, Provinz Sachsen (Halberstadt, Neuhaldensleben :

Abb. 17) sondern auch im Westen, wie im Wesergebiete Hannovers

und Westfalens , wo derartige Gefässe in den Kreisen Nienburg a . W.

©

Abb. 17. Neuhaldensleben, Trendelberg , Altmark.

Gymn. Neuhaldensleben

(Photogr. von Herrn Bodenstab).

Abb. 18. Steimbke,

Kr. Nienburg a. W., Prov. Hannover.

Mus. zu Nienburg.

(Steimbke : Abb. 18) und Herford (Südlengern bei Bünde) zum Vorschein

gekommen sind : hier offenbar unter dem Einfluss der westdeutsch-

keltischen Kultur.

Die ostdeutsche Bevölkerung ist, wie jeder aufmerksame

Leser längst schon gemerkt haben wird , also nicht von einem

Stamme der Thraker aus Ostungarn (den es dort in Periode II ja

gar nicht gegeben hat, wie wir sahen), sondern von den Illyriern in

West- und Nordungarn , Niederösterreich und Mähren abzuleiten ;

sie ist also eine nord- und keine südindogermanische Bevölkerung. Und

damit sinken alle Hoffnungen derjenigen, die in der ungermanischen

ostdeutschen Bevölkerung der Bronzezeit die Ahnen der südindogerma-

nischen Slawen erkennen wollen, ein für allemal ins Bodenlose zurück .

Bei jenem oben (S. 178) erwähnten grossen Vortrage, den ich in

der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte hielt, schilderte ich so , dass

es für jeden Laien zu greifen war, den Unterschied der germanischen

Kultur in Skandinavien, Schleswig-Holstein, Mecklenburg gegen die um

die Odermündungen herum beginnende und von hier südostwärts sich

erstreckende ostdeutsche Kultur. Es geschah dies mit vollem Erfolge

durch einen Vergleich der germanischen Bronzen mit den Bronzen, die
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für die seit der Periode IIb in Ostdeutschland neu einziehende Bevöl-

kerung charakteristisch sind¹). Es wurde dann weiter die kulturelle

Übereinstimmung des ostdeutschen Gebietes mit dem grossen öster-

reichisch-ungarischen Gebiete dargetan, das ich oben als das der illyrischen

Bevölkerung bezeichnet habe . Die ausführlichen Beweise für alle diese

neuen Ansichten kann ich hier auch nicht einmal andeuten. Dafür ist

eine Sonderschrift nötig.

Die Zivilisationsunterschiede muss eben jeder Laie sofort erkennen,

sobald sie ihm nur in der richtigen Weise von einem Sachkenner auf-

gedeckt werden. Um so erstaunlicher ist es, dass es heute sogenannte

Fachleute, neugebackene Anfänger in der Vorgeschichte, gibt, die nur

um etwas sagen zu können , was wie etwas Neues und wie ein eigener

Gedankenkreis aussieht, sich blind stellen gegen die bereits vor Jahr-

zehnten von mir nachgewiesenen Tatsachen.

Wenn nun die ostdeutsche Bevölkerung derselben Kultur und also

derselben grösseren Stammesfamilie ist wie die österreichische und

westungarische Bevölkerung, so muss der von mir vor etwa vierzehn

Jahren in die deutsche Vorgeschichte eingeführte Name der Karpodaken,

der mittlerweile in unseren Kreisen eine gewisse Berühmtheit erlangt

hat, aus der deutschen Vorgeschichte wieder beseitigt werden. Wir haben

es hier mit den nordindogermanischen Illyriern, nicht mit jenem Teile

der Daken zu tun , der Karpodaken genannt wurde und der wie die

Daken zu den Südindogermanen gehörte. Dieser frühere Irrtum von

mir ist dadurch entstanden, dass das volle Material der ungarisch-sieben-

bürgischen und galizisch-rumänischen Museen damals von mir noch

nicht an der Quelle studiert und der Niederschlag der daraus gezogenen

Kenntnisse noch nicht in der Art meiner siedlungsarchäologischen Forschung

festgelegt werden konnte . Seitdem ich das neuerdings habe tun können,

hat sich eben gezeigt, dass in der Zeit, da von Süden her die neue

Bevölkerung über Ostdeutschland sich ergiesst, in der Periode IIb-c

und IIIa, Südostungarn von Einwohnern ganz entblösst ist, die Thraker

abgewandert waren und in ganz Nordungarn , auch im Nordosten Illyrier

sassen, die von Westen her dort eingedrungen waren.

Nichts zeigt wohl besser die hohe Bedeutung meiner Methode der

Siedlungsarchäologie als diese hier notwendig gewordene Selbstver-

besserung meiner Ansichten.

Selbstverständlich wird es nun an wohlwollenden Stimmen nicht

fehlen, die ein höhnendes Lachen werden ertönen lassen. Andere

Stimmen werden wieder davon reden , dass ich meine Meinung „fort-

während" ändere, wie sie in entstellender Übertreibung sich ausdrücken.

Nun, ich weiss nichts, was mich kühler lassen könnte, als derartige un-

wissenschaftliche Anfeindungen. Ich habe bisher noch fast niemals das

Glück gehabt, dass die Ergebnisse meiner siedlungsarchäologischen

Erforschung der europäischen Völkergeschichte von anderer Seite ver-

bessert oder gefördert worden sind. Diese Aufgabe der Vertiefung und

steten Verbesserung meiner Ergebnisse habe ich bisher fast ausschliess-

lich allein erfüllen müssen. Dabei war es mein einziges Streben, meine

1) Einiges hievon findet sich in meiner bereits genannten Schrift „ Die deutsche

Vorgeschichte eine hervorragend nationale Wissenschaft" S. 41 f.
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Ansichten stets in möglichster Übereinstimmung zu halten mit der

Sprache, die der ungeheure, täglich anwachsende Stoff der archäologischen

Funde so deutlich zu mir redet.

Ich habe schon oft mich dahin geäussert, dass ich eine wissen-

schaftliche Meinung, mag sie bei mir noch so sehr zu tief eingewurzelter

Überzeugung geworden sein, gern und ohne Schmerz fahren lasse , so-

bald ich sie als Vorurteil erkenne . Der Fortschritt der Wissenschaft

erfordert ja andauernd das Opfer liebgewordener Irrtümer. Dagegen

sich zu sträuben, selbst wenn die Aufopferung der eigenen Forschungs-

ergebnisse notwendig wird, das ist nicht die Ärt eines wahrhaft deutschen

Gelehrten, für den die Wissenschaft niemals persönlichen Zwecken zu

dienen hat, sondern eine Sache ist, die rein um ihrer selbst willen

betrieben wird. Deutsch sein heisst" ja mit Richard Wagner „ eine

Sache um ihrer selbst willen treiben. "

In der Wissenschaft ist es genau so , wie in jener Kunst, die

Politik heisst. Alljährlich musste Bismarck die Berechtigung des Vor-

wurfes bestreiten , dass er „ neuerdings" anders denke, als in früheren

Jahren, indem er einfach erklärte, er besässe die Gabe, lernen zu

können. Er wisse jetzt mehr als früher, seine Gegner aber seien immer

noch erst so klug, wie er selbst vor zwanzig Jahren gewesen sei .

Das gilt auch für die Fortschritte der Wissenschaft.

Nach Abschluss des Mitgliederverzeichnisses (S. 1 ff. ) , d . h . in

den Monaten März und April 1912, sind unserer Gesellschaft als Mit-

glieder beigetreten :

1. Bangert , Karl Ed. , Architekt

2. Eildermann , Heinrich, Lehrer
-

Berlin, Pallasstr. 8.

3. Genzmer , Felix, Dr., Reg. -Assessor

Bremen, Kronenstr. 15.

--
Posen, Auguste -Viktoriastr. 22 a.

4. Macchioro , V., Dr., Museumsinspektor - Neapel, Museo Nazionale.

5. Müller v. Hausen , Ludwig
-

Charlottenburg 4, Kantstr. 125.

6. Preysing , Prof. Dr. Köln a. Rh. , Kaiser-Wilhelmring 16.
—

7. Reinecke , Adolf, Schriftsteller Zehlendorf (Wa.) , Landhaus Eichenhof.

8. Rolf, Karl, Schriftsteller Berlin S. W. 11 , Bernburger Str. 15.

9. Sieglerschmidt , Hermann, Prof. Dr. Berlin -Gr. Lichterfelde W. , Stein-

äckerstr. 26.

10. Strantz , Kurt v. , Reg. -Rat
-

Berlin-Wilmersdorf, Holsteinsche Str. 34.

-
München, Zweibrückenstrasse.11. Verein , Historischer , von Oberbayern





I. Abhandlungen.

Chronologie der

niederrheinischen Hallstattzeit in dem Ge-

biete zwischen Sieg- undWupper-Mündung.

Von Rektor C. Rademacher , Köln.

Mit 14 Tafeln (XVIII-XXXI) sowie 4 Abbildungen und 1 Karte im Text.

Die Abbildungen des keramischen Materials nach Photographien der Originale

im Prähistorischen Museum Cöln.

Die Abbildungen der Metallbeigaben nach Aquarellen von E. Rademacher.

Die Aquarelle sind Ergänzungen der betr. Funde ; letztere sämtlich im Prä-

historischen Museum Cöln.

Wiedergabe in etwa 1% der natürl. Grösse .

Zur Geschichte der Erforschung der Grabhügel.

Schon seit hundert Jahren fast treten die Grabhügel des Nieder-

rheines in der Literatur*) auf, teils in Zeitungsaufsätzen und Arbeiten

in wissenschaftlichen Zeitschriften, teils als besondere Veröffentlichungen.

*) Theod. v. Haupt : Grabhügel im Düsseldorfischen . Köln. Zeitung, 1820.

Dr. Jansen : Gravheuveln der oude Germanen . Arnheim , 1833.

Gedenkdecken der Germanen und Romeinen an dem linken Oover von

den Niederryn ; Utrecht, 1836.

Vincenz v. Zuccalmaglio : Kreis Mülheim , 1844.

Wilh. v. Waldbrühl : Grabhügel am Rhein, Gubitz Volkskalender, 1845.

Jos. Rademacher : Die Grabhügel auf der Wahner Heide. Köln. Zeitung, 1846.

Prof. Averdunk: Die untere Niersgegend und ihre Donken, 1867.

Prof. Schaaffhausen : Germanische Altertümer in den Rheinlanden. Bonner

Jahrbücher, 1868.

- Ausgrabungen auf verschiedenen Begräbnisplätzen. B. J. a. a. O.

Dr. Schneider, Dr. Esseln, C. Könen u. andere : Begräbnisplätze bei Emmerich,

Cleve , Rheindahlen u. andere. B. J. a. a. O.

Dr. Wilms : Begräbnisstätte bei Duisburg. Bonner Jahrbücher, 1872.
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Aus der angeführten Literaturübersicht geht hervor, dass sich, von

der ersten Publikation anfangend, wie ein roter Faden die Annahme

des germanischen Ursprungs der Grabhügel durch alle Veröffentlichungen

zieht.

Besonders durch SCHAAFHAUSENS Arbeiten über diesen Gegen-

stand war diese Ansicht tief eingewurzelt. Die eingehende Publikation

von mir in den Bonner Jahrbüchern 1900 befasste sich hauptsächlich

mit der Keramik, eine weitere Arbeit über die Metallbeigaben sollte

folgen. Genauere chronologische Bestimmungen waren damals noch

nicht möglich. Erst die neueren Untersuchungen bis 1907 ergaben zu-

nächst mit Sicherheit, dass unter den Grabhügelfunden auch solche aus

der ältesten Hallstattzeit vorkommen. In der Publikation 1907 , Bericht

über den Prähistoriker-Kongress zu Cöln, wurde ausgesprochen, dass

das neuentdeckte Gräberfeld im Scheuerbusch bei Wahn bis in die erste

Hallstattzeit reiche. KIEKEBUSCH behauptet in seiner Schrift „ Der

Einfluss der römischen Kultur auf die germanische im Spiegel der Hügel-

gräber des Niederrheins“ , dass die niederrheinischen Grabhügel von der

Hallstattzeit bis in die römische Kaiserzeit reichen.

Den Gang der Untersuchung führt K. folgendermassen : Nach einer

allgemeinen Übersicht über die Verbreitung der Hügelgräber bestimmt

er das Alter der frühesten auf den Beginn der Eisenzeit und das Ende

auf das 2. Jahrhundert n. Chr . Daraus folgert er, dass die Errichter

der Hügel Germanen gewesen wären und zwar Istvaeonen

baut nun darauf verschiedene Schlüsse auf.

- und

Dagegen ist zu bemerken, dass die niederrheinischen Grabhügel

mit dem 7. Jahrhundert nicht beginnen. Eine ganze Anzahl Hügel sind

Dr. Genthe : Duisburger Altertumsk. Ewich, Duisburg, 1881 .

C. Rademacher: Germanische Begräbnisplätze am Niederrhein. Kölnische

Zeitung, 1893.

-
Fundbericht über Ausgrabungen am Niederrhein. Nachrichten über deutsche

Altertumsfunde, Jahrgänge 1893 , 94, 95, 96, 97, 98.

Bonnet: Ausgrabungen bei Duisburg, 1895 ; nicht gedruckt.

-

C. Rademacher : Germanische Begräbnisstätten am Niederrhein ; Bonner Jahr-

bücher, 1900.

Prähistorische Begräbnisstätten am Niederrhein ; Bericht über die Prä-

historiker-Versammlung in Köln, 1907.

Dr. Kiekebusch : Der Einfluss der römischen Kultur auf die germanische, im

Spiegel der Hügelgräber des Niederrheins ; Berliner Dissertation , Stutt-

gart, 1908.

E. Rademacher : Chronologie der Hügel am Niederrhein. Korrespondenzblatt

der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 1910.

C. Rademacher : Prähistorische Begräbnisstätten am Niederrhein ; Führer durch

das Prähistorische Museum zu Köln, 1910.
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bis jetzt nachgewiesen, die in die Bronze- und Steinzeit gehören, Hügel

mit Rössener und Schnurkeramik, solche mit Schnurzonenbechern, Hügel

mit Bronzebeilen, Dolchen und Schwertern, die der 2. und 3. Bronze-

zeit zugeschrieben werden müssen. Solche Hügel befinden sich auf

dem Vorgebirge, bei Altenrath, bei Opladen und bei Bruckhausen..

Diese älteren Hügel liegen in unmittelbarer Nähe oder zwischen den

Hallstatthügeln, im äusseren durch nichts von diesen unterschieden .

Die weitaus grösste Mehrzahl der Hügel gehört der Hallstattperiode an

und zwar von dem frühesten Abschnitte derselben bis zum Schlusse im

6. Jahrhundert vor Chr. , wie das aus den späteren Darlegungen ersicht-

lich sein wird. Nur das Material der Hallstatthügel , und auch das nur

zum Teil, war K. bekannt, und diese niederrheinische Hallstattkultur

knüpft er an die jüngste nordische Bronzezeit an (S. 45) . Wer aber

die Hallstattfunde des Cölner Prähist. Museums und des Dortmunder

Museums vergleicht, wird den Unterschied sofort erkennen. Im

Dortmunder Museum haben wir die Funde, welche an die nordische

Bronzezeit anknüpfen ; unsere Hallstattgräberkultur fehlt durchaus .

K. ist ferner der Ansicht, dass keine ältere Hallstattzeit in den Hügeln

vorhanden sei (S. 45) . Dabei waren die Vasenkopfnadeln und graphit-

bemalten Gefässe von REINECKE längst in diese Stufe gesetzt worden.

Wendelringe gehören nach KIEKEBUSCH in den Beginn der Eisenzeit

(S. 46); nun war aber bekannt, dass die letzte Hallstattzeit am Rhein

und in Süddeutschland gerade diese Dinge führt (Museen in Cöln, Bonn,

Mayen, Fürstentum Birkenfeld) . Wohl gehören Wendelringe in die

erste norddeutsche Eisenzeit, so dass wir hier ein gutes Beispiel haben,

wie wenig norddeutsche Verhältnisse ohne weiteres auf süddeutsche

zu übertragen sind ; das Rheingebiet gehörte während der Hall-

stattzeit kulturell durchaus zu Süddeutschland. Richtig erkannt hat K.

indes, dass die Grabhügel fast völlig unberührt von Latèneeinflüssen

sind (S. 47) . Noch viel bedenklicher als diese Altersbestimmung ist

die , welche das Ende der Hügel auf die mittlere Kaiserzeit ansetzen

will. Hier liegt der Hauptirrtum, der wohl hervorgerufen ist durch das

sehr mangelhafte Material, das K. zu Gebote stand und durch die

ebenso unklaren Literaturangaben mancher Ausgrabungen, z . B. der-

jenigen von Guntrum über die Düsseldorfer Funde. K. hat die Aus-

beute aus den Hügeln des Niederrheins und die aus germanischen,

hauptsächlich kaiserzeitlichen Flachgräbern und Brandgruben derselben

Gegend zusammengeworfen und aus dieser als einheitlich angesehenen

Mischung von Hallstattgefässen und kaiserzeitlichen Funden den oben-

erwähnten Schluss gezogen. Auffallend ist dabei, dass eine Reihe von

sicheren, d. h. in der Literatur als solche angegebenen Flachgräberfeldern

sich in der ersten Aufstellung der Hügelfelder finden (Eller, Kleineller ,

13*
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die Düsseldorfer Funde) . Von Kleineller und Eller berichtet K. die

Brandgruben (S. 56) selbst. Dass, derartiges Material nicht zu chrono-

logischen Schlüssen für die Hügelgräber benutzt werden kann, ist natür-

lich klar, ebensowenig wie beim Pflügen im Sand gefundene provinzial-

römische Stücke (S. 53) , bei denen auch eine germanische Fussurne

des 3. Jahrhunderts zum Vorschein gekommen war (Niederpleis, Museum

Bonn) . Auf der Tafel, welche die charakteristischen Typen der Hügel-

gräber geben soll und die K. als verblasste Hallstattkultur ansieht,

findet sich eine Fussurne aus : HOSTMANN, Urnenfriedhof, Darzau,

Taf. 6, Fig. 55.

Niemals ist indes in unseren Hügeln etwas Derartiges gefunden, und

weder aus der Literatur noch aus Sammlungen im Rheingebiet lässt

sich ein Beleg dafür bringen.

―
ist

Als Beweise für kaiserzeitliches Alter der Hügel wird dann noch

die von KOENEN veröffentlichte Urne mit einer sogenannten römischen

Zahleninschrift angezogen. Abgesehen von den unbekannten Fundum-

ständen - KOENEN hat die Urne nicht selbst ausgegraben

durchaus nicht erwiesen, dass die Zeichen , die übrigens nichts bedeuten,

vor dem Brand eingeritzt worden sind . Und wenn wirklich Fundum-

stände und Zeichen völlig unzweifelhaft wären, so ist immer noch kein

Beweis für kaiserzeitliches Alter des Stückes geliefert, denn auf Ge-

fässen aus Hallstatt selbst kommen ähnliche, als Eigentumsmarken ge-

deutete, aus Kreuzen und Strichen zusammengesetzte Zeichen vor.

Auch die Heranziehung der bekannten Stelle des Tacitus liefert

keinen Beweis. K. selbst findet schon Widerspruch, hält aber den

Auspruch 'sepulcrum erigit caespes' , für den Beweis , dass die Ger-

manen Grabhügel errichteten . Dabei ist mit dem Text das Flach-

grab durchaus nicht im Widerspruch, wie von philologischer Seite

bestätigt wurde. Die Auffassung ist folgende : ' sepulcrum erigere' ist

ein zusammengehörender lateinischer Ausdruck , der sich durch die

römische Sitte hohe Leichensteine aufzusetzen erklärt. ' Caespes ' be-

deutet nicht nur das ausgestochene Rasenstück, sondern in erster Linie

Rasen überhaupt (Caesar : caespite caeso vallum fecerunt (von den

Nerviern). Der Satz : sepulcrum erigit caespes heisst also nur „ Das

Grabmal bildet der Rasen " , was nicht auf Grabhügel , sondern geradezu

auf die Flachgräber hin deutet.

Prof. Dr. SCHRÖTER-Cöln schreibt in diesem Sinne : „Tacitus hat

überhaupt nur sagen wollen, dass die toten Germanen ein einfacher

Rasen deckt ob der hoch oder niedrig, flach ist, lässt er ganz dahin-

gestellt sein wogegen die Römer prachtvolle Leichensteine liebten ;

erigere ist also gleich bilden " .

―
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1907, 1908, 1909, 1910 wurden die ersten wirklich germanischen

Gräber durch das Prähistorische Museum in Cöln zwischen Sieg und

Wupper entdeckt. Das Material aus den Grabhügeln des ganzen Ge-

bietes hatte sich dazu in ungemeiner Weise vermehrt, so dass auf Grund

dieser neuen Funde und Untersuchungen 1910 auf der Anthropologen-

Versammlung zu Cöln , der wirkliche Charakter der Hügel festgestellt

und eine Chronologie bezw. Stufeneinteilung der niederrheinischen

Hallstattzeit aufgestellt werden konnte. Nach dieser beginnen die Hall-

stattgräber um das Jahr 1200 vor Chr. und endigen gegen 500 vor Chr.

War 1910 nur eine allgemeine Übersicht bekannt gegeben, so ergab

sich von selbst die Notwendigkeit, die Frage der Chronologie der nieder-

rheinischen Hallstattzeit eingehender zu behandeln . Das ist die Aufgabe

der vorliegenden Arbeit, die demgemäss keine Material-Ausschüttung

sein soll, sondern eine Zusammenfassung und Begründung der im Laufe

der Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse über die Chronologie der

niederrheinischen Hallstattzeit und die Kulturunterschiede innerhalb

dieser Periode.

Wenn nun auch das ganze Gebiet der Hallstattkultur am Nieder-

rhein sich jetzt schon überschauen und beurteilen lässt, so wird das

Gebiet von der Sieg bis zur Wuppermündung auf beiden Seiten des

Rheines gesondert, als erster Abschnitt, vorgeführt werden . Der Grund

liegt darin, dass in diesem Gebiete alle vorhandenen Hallstattfelder

bekannt sind, aus jedem Begräbnisplatz eine wohl erschöpfende Fülle

von Beobachtungen und Ergebnissen die Grundlage der Untersuchung

bildet und nur eine Ergänzung durch neue Funde zu erwarten ist . Die

Chronologie der Hallstattperiode beruht am Niederrhein vorzugsweise

auf der Keramik ; eine überreiche Menge von Material war infolgedessen

nötig, da wir nicht in der glücklichen Lage wie in Süddeutschland sind ,

wo man durch den Reichtum an Metallbeigaben jede Stufe mit den

dazugehörigen Bronze- und Eisengeräten belegen kann.

Die Grabausstattung am Niederrhein ist äusserst knapp, und die

wenigen Beigaben sind fast ganz durch den Leichenbrand zerstört.

Lage der Begräbnisplätze .

Den Niederrhein in seinem Abschnitte zwischen der Sieg- und

Wuppermündung begleiten auf beiden Seiten mässig hohe Gebirgszüge,

linksrheinisch das Vorgebirge, rechtsrheinisch die Bergischen Höhen.

Beide Züge treten nicht dicht an den Fluss heran ; ein weites Tal breitet

sich aus, der Anfang der Cölner Bucht, deren Randgebirge bezw. Ab-

bruchstellen die obengenannten Gebirgszüge darstellen . Rechtsrheinisch

bildet den Boden tertiärer Sand, der von den diluvialen Schottern der
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niederrheinischen Bucht begrenzt wird. Dieser tertiäre Sand herrscht

auf dem ganzen Gebiete vor, er hat dem Gelände sein charakteristisches

Gepräge verliehen in den Heiden und gemischten Waldbeständen, welche

sich dort, an vielen Stellen noch fast lückenlos, aneinander schliessen .

Die Heiden haben jetzt zwar zum Teil niederen Waldpflanzungen und

der Kultur weichen müssen, aber der grosse , bekannte Heidekomplex,

die Wahner Heide, nimmt schon allein einen bedeutenden Teil des

Sieg-Wuppergebietes ein . Die Wahner Heide erstreckt sich von den

Dörfern Eil , Leidenhausen (Kr. Mülheim) bis fast zur Agger, also

bis Altenrath , Lohmar, Troisdorf (Siegkreis) . Früher reichte

auch eine ausgedehnte Heide von der Merheimer Gegend, den Dörfern

Refrath und Merheim bis Dünnwald (Kr. Mülheim ) ; daran

schloss sich die Schlebuscher Heide (Kr. Mülheim) . Diese sind ganz

verschwunden. Der Umstand, dass Heide und Wald in so verhältnis-

mässig grosser Ausdehnung fortlaufend bis in unsere Zeit sich erhalten

konnten, war für die vorgeschichtlichen Grabhügel in diesem Gebiete von

der grössten Bedeutung.

Die Abhänge der linksrheinischen Höhenzüge sind mit Löss be-

deckt, während auf den Höhen zum Teil diluvialer Kies und Gerölle sich

vorfinden. Dementsprechend ist der Ackerbau in den rechtsrheinischen

Dörfern, sie liegen alle an den Abhängen, äusserst lebhaft ; eine einzige

Gartenanlage stellt das Gebiet von Bonn bis Brühl (Landkr. Cöln) dar ;

ganz im Gegensatz zu dem spärlichen Ackerbau der rechten Rhein-

seite . Aber dennoch reihen sich auch auf dieser Seite die Ortschaften

in ununterbrochenem Zuge aneinander. Schon in prähistorischer Zeit

ist diese Gegend reich besiedelt gewesen. Gräber der Stein- und

Bronzezeit sind gefunden. Hauptsächlich aber ist es die Hallstattzeit,

von etwa 1200-500 , aus der sich sehr viele Grabfelder erhalten haben.

Die dazu gehörigen Ansiedelungen selbst haben sich leider bis jetzt

noch nicht gefunden. Da die Begräbnisplätze jedoch nicht weit von

den jetzigen Dörfern sich befinden , so gehen wir nicht fehl , wenn wir

die alten Ansiedelungen in oder an den Dörfern, die wir jetzt nächst

den Begräbnisstätten finden , zu suchen. Uralte Wege , parallel

mit dem Rhein, ziehen sich durch das rechts- und linksrheinische Ge-

biet, rechtsrheinisch ist es der Mauspfad , der von Troisdorf (Siegkreis)

aus sich bis zur Wupper noch in völlig brauchbarem Zustande befindet ;

er zieht sich von den letzten Ausläufern der bergischen Höhen bei

Troisdorf, den Ravensbergen an den Hängen vorbei über Wahn, Leiden-

hausen, Heumar, Brück, Thurn, Dellbrück, Dünnwald . Linksrheinisch

läuft der „Hellweg" fast in demselben Abstande vom Rheine.

Die tertiären Sandmassen haben sich in dem rechtsrheinischen

Gebiete oft zu einer dünenartigen Erhebung aufgehäuft, so dass eine



7] 193Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit usw.

Art Plateau entstanden ist, das an einer Seite mit einer mehr oder

minder steilen Böschung abfällt. Diese Plateaus werden in der Gegend

„Hardt" genannt und auf diesen finden sich sehr oft die Begräbnis-

stätten. Die erhöhte Lage ward für die Hallstattfriedhöfe gerne bevorzugt ;

von ihnen hat man eine prächtige Fernsicht in die Landschaft . Solche

Hardten sind : Niederpleisser Hardt, Linder Hardt, Leidenhausener Hardt,

Iddelsfelder Hardt, Dünnwalder Hardt (alle Kr. Mülheim) und andere.

In einem fast ununterbrochenen Zuge finden wir die Begräbnisstätten

auf der rechten Rheinseite, stets rechts vom Mauspfad, nur vereinzelte

Gräber liegen auf der linken Seite des alten Weges, so bei Leiden-

hausen. Bei Niederpleis, Birlinghofen , Siegburg, Schreck, Lohmar, Ravens-

berg, Fliegenberg, Oberlahr, Altenrath (alle Siegkreis), Scheuerbusch,

Leidenhausen, Hack, Heumar, Thurn, (Iddelsfelder Hardt), Dellbrück ,

Paffrath, Dünnwald (alle Kr. Mülheim) sind Grabfelder festgestellt.

Auf der linken Seite sind die Plätze nicht so zahlreich : Buchholz bei

Roisdorf, Trippelsdorf, Vochem, Ichendorf. Die Begräbnisplätze haben

zum Teil eine bedeutende Ausdehnung, da sie bis zu 500 und mehr

Grabhügel enthalten , vereinzelt kommen kleine Gruppen von Grab-

hügeln vor, diese meist in unmittelbarer Nähe grösserer Begräbnis-

stätten, so bei Altenrath (Siegkreis) , bei Leidenhausen (Kr. Mülheim) ,

bei Dellbrück (Kr. Mülheim) . Den Bewohnern der an den Begräbnis-

plätzen liegenden Dörfer war die Bedeutung der zahlreichen Hügel in

Wald und Heide vollständig verloren gegangen. Nur Sagen von glühen-

den Männern, Geistern ohne Kopf und Gespensterscharen, die in

rasendem Zuge über die Heide dahinfahren, hatten sich an den ehe-

maligen Grabfeldern erhalten. Ausserdem lebte in mehreren Dörfern

an der Wahner Heide und den Mülheimer Wäldern die Sage von

einem Heidenkönig, oder einem General, der in kostbarem Sarge aus

Gold und Silber dort bestattet sei.

Auch auf dem Begräbnisplatz Altenrath finden wir diese Sage.

Hier soll in der „Hohen Schanz", einem Hügel, der durch seine Höhe

den ganzen Begräbnisplatz beherrscht, der General Boxhohn¹) in

drei kostbaren Metallsärgen begraben sein. Schon vor langer Zeit sind

deshalb Nachgrabungen veranstaltet worden ; von Funden ist nichts be-

kannt geworden. Bis zur Gegenwart dauerten die zeitweisen Durch-

suchungen des Hügels. Herr Leutnant GUTSCHMIDT liess 1910 die

„Hohe Schanz" nochmals durchgraben bis unter das Bodenniveau . Da

stellte es sich nun heraus, dass der Hügel auf dem Bodenniveau eine

') Das am Anfange des Altenrather Begräbnisplatzes liegende Forsthaus hat

den Namen Boxhohn.
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Vertiefung enthielt, feucht, torfig, in der eine kleine, fein zugeschlagene

Pfeilspitze entdeckt wurde ¹).

Die Sage von der versunkenen Stadt zu Herfeld, ebenfalls an der

Wahner Heide, hängt mit dem Verlassen oder der Zerstörung irgend

einer vorgeschichtlichen Ansiedlung der Gegend zusammen. Unbewusst

dem Volke hat sich also eine dunkle Erinnerung von der Bedeutung

der ehemaligen Stätten erhalten.

Anlage der Grabhügel ; Urnen und Schalen.

Ausnahmslos findet sich auf allen Begräbnisplätzen am Niederrhein

der Leichenbrand und die Errichtung eines Grabhügels über den vom

Brande übrig gebliebenen Resten der Knochen, die in einem Tongefässe,

einer Urne gesammelt worden waren. Am häufigsten stellte man den

Aschenkrug auf den gewachsenen Boden, häufte die Brandreste mantel-

artig darüber und errichtete dann einen Hügel, so dass die Urne in dem

Mittelpunkte desselben stand. Nicht selten wurden die Reste des

Leichenbrandes, Kohle und Knochen, seitwärts in einer Entfernung bis

1 m von der Urne auf den Boden geschüttet. Die Branddecke zeigt

sich jetzt als eine dunkel gefärbte, mit grösseren und kleineren Kohlen-

stücken, sowie kleinen Knochen angefüllte Erdschicht. Die Urne kann

auch halb oder ganz in den Boden eingelassen sein . Die Brandschicht

befindet sich in diesen Fällen entweder über der Urne, seitwärts in

einer besonderen Vertiefung, oder endlich sie fehlt ganz. Fast auf

jeder Begräbnisstätte gibt es vereinzelte Hügel, in denen die Knochen

und sonstige Reste des Leichenbrandes nicht in ein Tongefäss gesammelt,

sondern auf den gewachsenen Boden oder in einer kleinen Vertiefung

bestattet wurden . Bei dieser Art der Beisetzung findet sich entweder

keine Spur von Beigaben oder geringe Metallreste , ein kleines Beige-

fäss oder nur einzelne Tonscherben. Die Urne ist vereinzelt durch

Steine eingeschlossen . Nicht immer steht dieselbe genau in der Mitte,

bisweilen dem Rande des Hügels zu . Sehr wenige Hügel haben zwei

Urnen, die zur Aufnahme der Knochen dienten. Dann stehen die Urnen

entweder nebeneinander in derselben Aschenschicht, oder übereinander

in demselben Mantel der Brandreste, oder eine kleinere Urne befindet

sich in einer grösseren mit Knochen angefüllt. Selten steht eine Urne

in der Mitte und eine zweite in der Peripherie des Hügels. In einzelnen

Hügeln sind Nachbestattungen beobachtet worden . Die Urne diente zur

Aufnahme der Knochen, welche aus dem Leichenbrande gesammelt

1) In dankenswerter Weise stiftete Herr Leutnant GUTSCHMIDT diese Pfeil-

spitze dem Cölner Prähistorischen Museum.
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wurden, während man den Rest, hauptsächlich aus Kohle bestehend, über

dem Grabgefässe mantelartig aufschüttete. Der untere Teil der Urne

ist demgemäss stets mit reinen Knochen angefüllt ohne jede Beimischung

von Kohle.

Oft wurden auch kleine Beigefässe der Urne zugefügt, desgleichen

Ringe, Bronzebleche, Nadeln und dergl ., welche entweder den Leichen-

brand überdauert, oder gar nicht im Feuer gewesen waren. Die Knochen

in den Urnen sind bisweilen sehr zahlreich : wohlerhalten Gelenkpfannen

und Köpfe, grosse Röhrenknochen, Stücke der Schädeldecke und des

Kiefers, oft mit den Zähnen. Bisweilen finden sich wenige Knochen

auf dem Boden des Gefässes. So wurde in Leidenhausen, Kr. Mülheim,

eine grosse Urne gehoben, in der nur zehn kleine Knochenstücke lagen .

Es ist mehrfach beobachtet worden, dass die Schädeldecke oben, die

grösseren Röhrenknochen, also Beinknochen unten in der Urne lagen .

Dies lässt darauf schliessen, dass man beim Einsammeln der Knochen

in dieser Weise verfuhr, um gewissermassen den Menschen in seiner

ursprünglichen Gestalt in der Urne zu bergen. Hatte man die nötig

erscheinenden Knochen gesammelt, wurde die Urne mit Sand angefüllt.

Als Verschluss benutzte man ein weites, schalen- , kumpen- oder teller-

artiges Gefäss. Dieses bedeckt entweder mantelartig den Hals der Urne,

bald passt es genau in die Öffnung derselben . Nicht selten liegt es

auch mit der Öffnung nach oben. Das Innere des Deckelgefässes diente

dann zur weiteren Aufnahme des Leichenbrandes oder einzelner Metall-

beigaben.

Die Beigaben.

Viele Gräber haben als Beigabe ein kleines Gefäss ; dasselbe

kommt in den verschiedensten Formen vor. Es liegt entweder in dem

oberen Teile der Urne, gleich unter der Sanddecke, oder etwas tiefer,

meist an der Seite des Gefässes , oder es steht auf dem Deckel . Nicht

wenige der Beigefässe finden sich neben der Urne in der Brandschicht,

in einzelnen Fällen sogar weit von der Urne entfernt nahe an der

Peripherie des Hügels. Die gebräuchlichste Stellung ist in der Urne,

und zwar mit der Öffnung nach der Seitenwand des Gefässes. Die

ausserhalb der Urne hingestellten Beigefässe sind alle ausnahmslos mit

Sand gefüllt. Beim Brennen beschädigte und verbogene Beigefässe

wurden ebenfalls benutzt, einzelne mit Absicht zerbrochen. Es ist

natürlich , dass der Leichenbrand die Schmucksachen und Geräte der

Toten ziemlich vollständig vernichtete . Deshalb ist die Ausbeute an

derartigen Gegenständen äusserst gering . Vieles von dem, was vielleicht

noch erhalten war, mag auch im Laufe der Zeit durch Oxydation sich
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verzehrt haben. Von dem Leichenbrande reden die kleinen Bronze-

kügelchen, welche sich auf vielen Knochen befinden. Sie können nur

dadurch entstanden sein, dass Tropfen des schmelzenden Metalles sich

an die Knochen ansetzten . Die rötlichen Stellen mancher Knochen

sprechen dafür, dass an der Stelle eiserne Gegenstände oxydierten.

Was sich von Beigaben erhalten hat, Schmuckgegenstände und Waffen

aus Eisen, Bronze und Ton findet sich nun entweder in der Urne, und

zwar zwischen den Knochen, in der Brandschicht neben und auf der

Urne, oder endlich seitwärts in einiger Entfernung von dem Mittel-

punkte des Hügels . Es sind meistens Bruchstücke von Armreifen. Diese

zeigen Bruchflächen, woraus hervorgeht, dass man die Reifen vor der

Beisetzung zerbrach, wenn sie den Brand überdauert hatten . Finger-

ringe sind oft erhalten, sehr dünn , gedreht, eckig oder rund, bald mit

den Enden sich berührend, bald übereinandergehend (Schleifenringe) .

Da sie sehr dünn sind , können sie nur sehr wenig dem Brande aus-

gesetzt gewesen sind.

Was sich an Beigaben findet, also Arm-, Finger-, Ohrringe aus

Bronze, letztere mit blauen Glasperlen , Perlen von Ton mit Bronze

überfangen, Ziernadeln, Reste von Bronzegefässen, eiserne Armringe,

einzelne Waffen, Tonringe, Zierbleche, Pinzetten, ist meist in einem

fragmentarischen Zustande.

Gestalt und Ausdehnung der Hügel .

Wie aus dem vorhergehenden bereits ersichtlich, sind die Gräber

ausnahmslos in Hügelform errichtet. Die Hügel sind entweder rund

oder lang. Die Rundhügel bilden die überwiegende Mehrzahl auf allen

Begräbnisstätten. Zwischen ihnen finden sich dann vereinzelt oder in

parallelen Gruppen die kleineren , meist aber 30 und mehr Meter messen-

den Langgräber in einer Höhe von etwa 1/2 m. Die Rundhügel sind

entweder gewölbt oder glockenförmig. Letztere sind seltener , ebenso

die Rundhügel mit flacher Oberfläche. Alle flachen Rundhügel sind

nur bis 0,75 m hoch, dabei ist ihr Umfang bis zu 30-40 m. Die

grösseren Hügel sind meist stark gewölbt, es gibt deren mit einer

Höhe von 4-6 m. Die Mehrzahl bilden überall kleinere, gewölbte

Rundhügel in einer Höhe von 1 m und darunter ; Durchmesser 5 bis

15 m. Es ist selbstverständlich, dass ursprünglich die Hügel höher

gewesen sein müssen . Besonders auf Begräbnisplätzen, deren Hügel

aus losem, weichem Sande bestehen, finden sich vielfach ganz niedrige,

kaum noch als Hügel erkenntliche Erhebungen . Nur in den Wäldern

und auf den Heiden konnten sich die Hügel erhalten . Zahllose Gräber
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sind im Laufe der Jahrhunderte durch die immer weiter sich er-

streckende Urbarmachung des Bodens verschwunden.

Die Erde zur Aufschüttung des Hügels ist nur in vereinzelten

Fällen von dem Orte selbst genommen. Es entstand dann um den

Hügel eine grabenartige Vertiefung. Woher und wie unsere Vorfahren

das Material für den Hügel besorgten, ist ungewiss, nur die Thurner

Begräbnisstätte hat zwei grosse Einschnitte, welche zur Entnahme des

Materials gedient haben können.

Allgemeines zu den vier Stufen der Niederrheinischen

Hallstattzeit.

Als etwas Einheitliches, kulturell und ethnologisch Zusammen-

gehöriges treten uns die Hallstattgrabhügel in dem ganzen Gebiete

zwischen Sieg und Wupper entgegen. Diese Einheitlichkeit ergibt sich

aus der Anlage des Hügels, der Art der Bestattung, den Beigaben und

auf den ersten Blick auch aus einer Betrachtung des Fundmaterials ,

das der Hallstattzeit und zwar ausschliesslich dieser Periode angehört.

Die eigentliche Latènekultur fehlt. Zunächst musste untersucht werden,

ob die für Süddeutschland aufgestellten vier Hallstattstufen sich auch

zwischen Sieg und Wupper vorfinden und wie weit eine Änderung in

den Stufenverhältnissen für unser Gebiet ersichtlich ist. Eine voll-

ständige Übereinstimmung mit den bekannten Hallstattstufen besteht

nicht. Zwar stimmen die ersten Stufen in der Hauptsache mit dem

von REINECKE aufgestellten Vierstufen -Schema für Süddeutschland

überein, aber die süddeutschen Stufen 3 u. 4 haben in unserem Ge-

biete keine oder doch nur geringe Analogien. Wenn REINECKE (Altert.

d. H. V. Band V, Textanmerkung zu Tafel 55) angibt, dass aus den

Hügeln bei Köln die dritte (C) Hallstattstufe besser vertreten sei als

die zweite, so ist diese Annahme dadurch hervorgerufen, dass von dem

vielen Material weniges im Zusammenhange und mit wissenschaftlicher

Unterscheidung der Typen veröffentlicht worden ist und weiter dadurch,

dass zufällig unter den vom Cölner Museum zur Wiederherstellung nach

Mainz gesandten Grabgefässen sich mehrere befanden, die die bekannte

Form der grossen Urnen mit abgesetztem konischem Halse und breitem

umgelegtem Rande zeigen. Derartige Formen , die ziemlich selten sind,

gehören auch, wie die Ziermuster u . a . zeigen, z. B. das Metopenband,

Taf. XXI, Fig. 13, durchaus in den Formenkreis unserer zweiten Stufe ,

sie finden sich ebenso und ähnlich in Süddeutschland (Alt. Bd . V. ,

Taf. 3 , Fig. 63) . Wir haben es hier einfach mit der Fortbildung der

schon in der 1. Stufe auftretenden Gefässe vom Typus der Urnen
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Taf. XVIII , Fig. 17, zu tun, die sich in der zweiten Stufe schon früh, Taf. XIX,

Fig. 8-9, mit ganz frühen Kelchbechern auf hohem Fuss findet. Hierzu

ist auch zu rechnen das Gefäss vom Scheuerbusch, Taf. XIX, Fig. 10 und

die grosse, fast an eine Dolienbestattung erinnernde Urne von Paffrath ,

Taf. XX, Fig. 19. Bei diesem Gefässe ist der konische Hals durch ein

Graphitband angedeutet und die Bemalung in zwei gesonderten Zonen

auf den angedeuteten Hals und die Schulter verteilt. Parallelen in Süd-

deutschland bieten Alt. H. V. Band V, Taf. 55, Fig. 1001. Die zu dem

Paffrather Gefäss gehörige Schale zeigt noch Anklänge an die ältere ,

schildförmige Art, die in der ersten Stufe häufiger auftritt. Auch die

verschiedentlich vorkommende Verzierung durch aufgemalte konzentrische

Kreise könnte wohl zu späteren eingestempelten Mustern der dritten

Hallstattstufe Süddeutschlands in Beziehung gebracht werden, ist aber

durchaus nicht als jenen gleichzeitig anzusehen . Diese Gefässe sind

im Niederrheingebiet an den Schluss der zweiten Stufe zu setzen, die

hier vielleicht länger gedauert hat als in Süddeutschland. Von den so

typischen Erzeugnissen der dritten Stufe Süddeutschlands mit ihren

reichen Ornamentierungen (Stempelmuster und mehrfarbige Bemalung) ,

findet sich in unserem Gebiete nichts . Statt dessen zeigt sich eine

grosse Menge von Formen, die sich als verblasste Weiterbildung der

Typen der zweiten Stufe darstellen und gleichzeitig die Überleitung zu

den Typen der vierten Stufe bilden, von denen sie sich aber doch auf

das schärfste unterscheiden. Sowohl die Verwandtschaft zu den Formen

der zweiten, wie die Überleitung zu der vierten Stufe sind auf Taf. XXIII

deutlich zu erkennen. Es ergab sich somit von selbst, die Gruppe der

graphitbemalten Keramik in die zweite Stufe zusammen
zu fassen

und die erwähnten Übergangsformen zu der jüngsten Hallstattstufe, der

sog. Wendelringphase, selbst als dritte Stufe der Hallstattzeit aufzu-

stellen. Eine direkte , völlige Parallelisierung der niedrrheinischen mit

den süddeutschen Stufen ist also nicht angängig. Die Kulturentwicke-

lung ist in den beiden Gebieten durchaus verschieden, trotzdem Ver-

gleichungspunkte nicht fehlen. Der Grund zu dem abweichenden Ver-

halten dürfte wohl in der starken Einwirkung der nordgallischen Kultur

auf die niederrheinische zu suchen sein, die ja in der vierten Hallstatt-

stufe bei uns klar zu Tage tritt. (Vergl. Kollektion Morel im Kensing-

ton-Museum, London .) Jedenfalls sind am Rhein in der späteren

Hallstattzeit zwei Gebiete unterscheidbar, von denen das südliche

Deutschland bis Freiburg als besonderes Charakteristikum die bekannten

vielfarbig bemalten Gefässe hat, während schon in Hessen dieselben

Formen sich zeigen wie am ganzen Niederrhein bis nach Holland hin-

unter.
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Ein vergleichendes Schema dürfte sich folgendermassen gestalten :

Zeit

Niederrhein

(Sieg-Wupper- Gebiet)

Süddeutschland Zeit

1200-1000 1. Stufe 1. Stufe 1200-1000

2. Stufe 1000-850

1000-700 2. Stufe

3. Stufe 850-650

700-600 3. Stufe

4. Stufe 650-500

600-500 4. Stufe

Charakterisierung der vier Hallstattstufen

im Gebiete von der Sieg- bis zur Wuppermündung.

Erste Stufe (Hallstatt A) .

Die Keramik dieser Stufe lässt sich als Fortführung der spät-

bronzezeitlichen Gefässe ansehen. Es findet sich der Leichenbrand in

Hügeln (Schreck, Scheuerbusch, Siegburg, Altenrath, Reusrath und in

Flachgräbern [Niederpleis Schmerbroich] . Die letzteren liefern Gefässe

vom Hallstatt-Villanova-Typus mit ziemlich hohem konischem Halse und

scharf umgebogenem, kleinen Rande. Derselbe Typus kommt auch in

Hügeln vor. In dem Randprofil zeigen sich die Rillen, welche für

diese, wie auch für andere Gefässtypen der Frühhallstattzeit charakte-

ristisch sind. Taf. XVIII , Fig. 1 , 2, 3, 4, 5 sind solche Gefässe des Villanova-

Typus mit vollständiger Anlehnung an Süddeutschland . Von Süddeutsch-

land den ganzen Rhein hinunter bis in das Cölner Gebiet lassen sich

diese Formen verfolgen ; jenseits der Wupper sind sie jedoch bis jetzt

noch nicht beobachtet worden. Die kleinen Gefässe dienten nicht zur

Aufnahme des Leichenbrandes. Die Ornamentation wurde häufig mit

einem Kamm hergestellt, dessen Zinken feine, eng nebeneinander

liegende Rillen zogen (Taf. XVIII, Fig. 6) .

Eine zweite Art der Gefässe dieser Stufe ist bauchig, fast kugel-

förmig mit scharf abgesetztem , ziemlich hohem, selten mit einer Aus-

buchtung versehenen (Taf. XVIII , Fig. 19) Halse. Die Fussfläche ist verhält-

nismässig klein. Die Innenrille fehlt auch hier nicht. Als Ornamentation

finden sich Kerbschnittmuster (Scheuerbusch bei Wahn, Kreis Mülheim) ,
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Rillen unter dem senkrechten Halse, an der Bauchung, oft metopenartig

vom Halsansatz vertikal verlaufend, vereinzelt sind Rillenbänder unter-

halb des Halsansatzes. Taf. XVIII , Fig. 12 , 13, 14, 17, 18, 19. Ein dritter

Typus sind wenig bauchige, weit offene kleinere Gefässe mit schwach

ausgebogenem Rande. Die Rillen sind hier (Taf. XVIII , Fig. 8) von ausge-

stochenen kleinen Dreiecken gebildet. Dieses Ornament erscheint als

eine Verflachung der Kerbschnitt- und Stichverzierung, die sich im

Rheingebiet gegen Ende der Bronzezeit findet. Bei dem Gefäss , dessen

Schale ebenfalls noch einen rein bronzezeitlichen Charakter zeigt, fand

sich als Beigabe zwei fragmentierte dünne Ringe, einer von Eisen, der

andere von Bronze. Der Kerbschnitt, an Gefässen eines Mayener Grab-

feldes (Gering) ¹) hervorragend vertreten , findet sich bei uns in genau

derselben Weise (vergl . Textabbildung 1 : Scheuerbusch bei Wahn,

1 3

2 4 5 6

Abb. 1. Gefässe der Periode Hallstatt I aus Grabhügeln des Sieg-Wupper-Gebietes.

}

3, 4, 5, 6 zusammengehöriger Grabfund aus einem Hügel (Langgrab) Scheuerbusch bei Wahn,

1 Grabfund aus einem Rundhügel Kr. Mülheim.

2 Bruchstücke einer grossen rottonigen Schale mit Kerbschnitt aus einem Hügel (ohne Graburne)
von Leidenhausen, Kr. Mülheim .

aus einem Langgrab Nr. 3, 4, 5). Aus einem Hügel ohne Urne stammen

Reste einer roten Schale mit tiefem Kerbschnitt, welcher der Mayener

Arbeit entspricht (Leidenhausen, s . Nr. 2 auf der Textabbildung 1 ) .

¹) Vergl. Mannus, Band IV, Heft 1 und 2. Bericht über die Tagung in

Coblenz. Taf. VII f.
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Die Schalen zeigen ein dreieckiges Randprofil und sind teils flach,

teils gewölbt. Bei den flachen ist die schildförmige Ausgestaltung be-

merkenswert, sie findet sich deutlich und rein ausgebildet in Gräbern der

Frühhallstattstufe von Mayen, ist aber auch zwischen Sieg und Wupper

vorhanden (Taf. XVIII , Fig. 15 u. Textabbildung 1 Nr. 1 ) . Die Ornamente

befinden sich auf der Innenseite des Randes oder an der Küppe, ein-

geschnitten oder tief eingeritzt ; es sind schräg gelegte Strichgruppen

oder Dreiecke, auch kommt reiche Kerbschnittverzierung der Innenfläche vor.

Beigefässe sind Henkelbecher, teils mit Fingernageleindrücken, Taf. XVIII ,

Fig. 22. Bemerkt sei noch, dass der Gefässtypus 2 genau mit den

Frühhallstattgefässen von Mayen übereinstimmt. Hier wie dort indes ist

der Leichenbrand in den so charakteristischen Gefässen (Taf. XVIII, Fig. 11 ,

12, 13, 14) untergebracht. Als lokale, durch Stammverschiedenheit bedingte

Abwandelung haben wir in Mayen die Bergung des Grabinhaltes mit

Schalen, Bechern und Metallbeigaben in einem Dolium, vielleicht die

Bestattung in Flachgräbern (?) , während in der Sieg- und Wuppergegend

die Dolien-Bestattung selten ist. Die oben beschriebenen Spitzbecher,

sowie die Beigefässe , Taf. XVIII , Fig. 16, sind für Mayen typisch . Aber

in Mayen hat man die Winkelmuster viel sauberer eingeschnitten , die

Vertiefung mit roter Farbe ausgefüllt, die ganze Oberfläche aufs schönste

poliert und so wirkungsvolle Gefässe hervorgebracht. Metallbeigaben

der Stufe sind : Gedrehter Bronzehalsring, geriffelter Halsring, breite

und flache, mit Rillen versehene Armringe, Tutuli, Armspiralen und

Hängeschmuck aus dünnem Bronzeblech (Taf. XXVI) .

Die zweite Hallstattstufe (Hallstatt B) .

Als eine Fortführung bezw. Umbildung der Formen der ersten

Hallstattstufe erweist sich die Keramik der Stufe 2. Wir sehen in dem

ganzen Sieg - Wuppergebiete den senkrechten Hals vollständig ver-

schwunden. Die sorgfältige Profilierung der Randlinie mit ihrer für

die erste Stufe typischen Rille kommt nicht vor, wohl die Profilierung

allein, Taf. XIX, Fig. 10. Das Gefäss , Taf. XIX, Fig. 5, erinnert in seiner

Halsbildung noch etwas an die Halsform der früheren Stufe . Der

Haupttypus der Periode ist die bauchige Urne mit scharf abgesetztem

mehr oder weniger schräg stehendem Halse, der gegen das Ende der

Stufe die Neigung zu einer Sförmigen Verbindung von Hals und Rand

zeigt. Taf. XIX , Fig. 10, 15. Diese S -Form ist entstanden aus einem

konischen Ansatz über der Bauchung unter dem Rande, ein Typ, der schon

am Ende der ersten Stufe in die Erscheinung tritt (Taf. XVIII , Fig. 17) .

Dieser konische Hals, kurzweg so bezeichnet, gibt das Leitmotiv für

eine Anzahl Gefässe, er erscheint mehr oder weniger scharf ausgebildet.

Taf. XIX, Fig. 8, 10. Taf. XXI, Fig. 1 , 7 , 9 , 15 , 14 , 16. Taf. XXII, Fig. 11 .



202 [16C. Rademacher.

Ein anderer Gefässtypus sind Urnen in Schalenform , die in ihren älteren

eckigen Formen an die italischen Bronzesitulen erinnern. Wie diese

sind auch die Urnen mit einem Henkel versehen und haben, eine zweite

Übereinstimmung mit den Bronzegefässen, einem einwärts gewölbten

Boden (Taf. XXII, Fig. 1 ) . Dem Charakter der Periode entsprechend

wird diese Situlenform in ein Gefäss mit geschwungenen Konturen umge-

ändert (Taf. XXII , Fig . 2, 3) , die Henkel, einer, seltener zwei, bleiben

als Rest der Herkunft bestehen. Manche Gefässe der Periode haben

eine mehr oder weniger längliche Form wie die Situlen, nur dass die

Hals- und Randbildung vollständig fehlt : Taf. XIX, Fig. 13 , 18. Taf. XX,

Fig. 11. Die Form, Taf. XIX, Fig. 13, ist sehr häufig, meist weit offen ;

die Spitzbecher weisen diese Typen der zweiten Stufe zu . Die Schalen

zeigen teils das dreieckige Randprofil, teils sind sie glatt abgeschnitten

ohne jede Profilbildung, oder mit einer kleinen Ausladung nach aussen.

Das ist der letzte Rest der schildförmigen Schalen der I. Stufe (Taf. XX,

Fig. 5) . Der Hals der Schalen ist nicht selten eingezogen (Taf. XXI,

Fig. 5, 13. Taf. XXII , Fig. 12) . Die Aussenlinie verläuft oft so , dass

tiefe, halbkugelförmige, humpenartige Gefässe entstehen mit kleinem

Fuss (Taf. XXI, Fig. 4) . Diese Typen haben in Süddeutschland ihre

Analogien : Alt. d . heidnischen Vorzeit V. Taf. III , Fig. 62, 58. Das Vor-

kommen von flachen Schüsseln mit fast senkrecht aufstehendem Rande ist

selten (Begräbnisplatz Altenrath). Wie die Urnen haben auch die Schalen

einen grösseren oder kleineren Fuss, selten fehlt dieser, sodass ein

Kugelsegment entsteht (Taf. XXI, Fig . 10) . Der Fuss ist bisweilen zu

einer kleinen Standfläche ausgebildet, in einem Falle zu einem wirklichen

angesetzten Fuss entwickelt (Taf. XXII , Fig. 4) . Analogie in Süddeutsch-

land : A. H. V. Band V, Taf. LV, Fig. 1013. An den Schalen finden

sich breite, vertikal angebrachte Schnurösen (Taf. XX, Fig. 14) , kleinere

(Taf. XIX, Fig. 17) , warzenähnliche Ansätze oder Durchbohrungen

(Taf. XXI, Fig. 10) ; die Durchbohrungen sind in der Küppe oder am

Rande der Schale. Die Innenseite der Schalen ist stets glatt, nur selten

erscheint Einteilung in Facetten wie Taf. XXI, Fig. 10. Manchmal ist

der Boden nach innen gewölbt.

Die Ornamentation der Gefässe besteht aus eingeritzten oder auf-

gemalten Liniensystemen, die bei den Urnen aussen, bis auf der Innen-

seite des Halses, bei den Schalen meist innen , selten aussen angebracht

sind. In den Schalen ist ein Sternmuster sehr beliebt, das von der

Küppe ausgehend bis an den Rand sich erstreckt. Die Küppe ist seltener

ornamentiert, öfter durch angesetzte parallele Rillen (wie Süddeutsch-

land Alt. H. V. B. 5. Taf. 44 , Fig. 40) , auch wohl durch zwei

Durchmesser, so dass ein Kreuzmuster entsteht und durch plastische

konzentrische Kreise (Dünnwald) . Die Schalen tragen gerne aussen
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ein fingerbreites geschwärztes Band, bei einzelnen Gefässen ist der

ganze Oberteil geschwärzt (Taf. XXI , Fig . 9) . Die aufgemalten Linien-

ornamente sind meist graphitiert, selten wurde die rote Farbe benutzt,

beide treten vereint auf dem Gefäss Taf. XX, Fig. 9 auf. Das Haupt-

ornament sind Rillen unter dem Halse, die ganz dünn eingeschnitten

(Taf. XIX, Fig. 1 ) , oder als mehr oder weniger schmale Furchen auftreten .

Die Anzahl dieser Linien wechselt, meist drei auch mehrere, bisweilen

in Zonen angebracht. Fingernageleindrücke treten ebenfalls auf (Taf. XX,

Fig. 11 ) . Die Ornamentation der Urnen ist eine geometrische, Drei-

ecke und Winkelmuster auf dem Innenrande, oder von dem Rillenbande

am Halse herabhängend, oft schraffiert, Zickzackbänder und konzentrische

Kreise (Taf. XXII , Fig. 3) . Abb. 2 u. 3 (S. 204 f. ) geben eine Übersicht

der Muster. Die Form der Beigefässe ist sehr mannigfach. Der Kelch-

becher tritt zunächst mit hohem Fuss (Taf. XIX, Fig. 9) auf, im Verlaufe

der Stufe verliert er jedoch allmählich den hohen Fuss, der immer

kleiner wird, so dass die Standfläche dem Kelche sich nähert (Taf. XXI,

Fig. 8, 17, 18, 20) . Der Spitzbecher der ersten Hallstattstufe mit

seinem konischen Oberteil hat die geschweifte typische Hallstattform

erhalten, der oft mit Rillen , gerade wie die Urne selbst, verziert erscheint

(Taf. XIX, Fig. 11. Taf. XXI, Fig. 2) . Eine weitere Verflachung des Spitz-

bechers ergab dann einen mit sphärischen Boden (Taf. XX, Fig . 10) , ein

Typus, der sehr oft vorkommt, um dann schliesslich in eine Form zu

enden, dass dem Becher eine kleine Standfläche, ein kleiner Fuss ge-

geben wurde, aus denen sich dann eine Menge anderer Typen mit ein-

gezogenem Halse ähnlich der Urne selbst ergaben (Taf. XIX, Fig. 3) .

Neben diesen Typen kommen gehenkelte Tassen (Taf. XXI, Fig . 11 )

vor, Tassen mit Griffansatz , flache Schalen mit drei Füssen (Taf. XXI ,

Fig. 12) und höhere, zylinderförmige Becher mit durchbohrtem Henkel-

ansatz und flachem Deckel (Taf. XXI , Fig . 7) .

Beigaben an Metall sind spärlich : kleinere und grössere tordierte

und glatte Ringe, ein Fingerring mit breitem Vorderteil , vierkantige

massive Armringe, Pinzetten und sog. Hautkratzer, mit Bronze über-

fangene Tonperlen, grosse Tonperlen, kleine bronzene Trichter für Zier-

kordeln, ein kleines Bronzegefäss und Nadeln . Diese Nadeln zeigen

zum Teil sehr alte Formen , Vasenkopf-, Scheibenkopf-, Spiralkopf-,

Schwanenhalsnadeln und eine mit geriffeltem Kopf. Auch kleine Eisenringe

kommen vor und Tonringe von 2 bis 2,5 cm Durchmesser (Taf. XXVII) .

Die dritte Hallstattstufe (Hallstatt C) .

Wie schon in den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt wurde,

stellen die Gefässformen der dritten Stufe eine Verblassung der älteren

Typen dar. Die Gefässe haben die scharfe Betonung des Charakteristischen

Mannus, Bd. IV. 14
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Abb. 3. Ornamente der zweiten Hallstattstufe am Niederrhein, Sieg-Wupper-Gebiet. II: Schalen.
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vollständig verloren und so ergeben sich jene, man könnte sagen, arm-

seligen Formen, die lange Zeit als die typischen Funde der nieder-

rheinischen Grabhügel angesehen wurden und aus denen — tatsächlich —

für sich allein genommen, weder chronologische noch kulturelle Schlüsse

gezogen werden konnten . Da der Zufall von diesen Grabfunden früher

das meiste ans Tageslicht brachte, beruhte hierauf die vollständige

Unkenntnis der Bedeutung der niederrheinischen Grabhügel und der

niederrheinischen Hallstattkultur überhaupt.

Als Hauptform haben wir den bauchigen Topf mit S förmig an-

gesetztem meist kleinerem nach und nach undeutlicher werdendem Rande

(Taf. XXIII , Fig. 1 , 5, 7 , 8, 12, 13) . Der Rand wird immer kleiner, so

dass er allmählich verschwindet und nur eine kleine Einziehung übrig

bleibt (Taf. XXIII , Fig. 9, 10, 17) . Dabei wird die Bauchung ebenfalls

kleiner und das Gefäss erscheint gestreckt (Taf. XXIII , Fig. 9, 17). Die

Schalen haben das dreieckige Randprofil nicht mehr. Es sind meist

kumpenartige Formen mit leicht eingezogenem Halse und ausladendem

Rande (Taf. XXIII , Fig. 6) . Neu treten halbkreisförmige Ausschnitte auf,

die in dem Rande der Schale angebracht sind (Taf. XXIII , Fig. 14) .

Beigefässe sind seltener und ebenfalls uncharakteristisch . Der Fuss-

becher tritt noch auf, aber die Standfläche ist grösser, fast zu einer

hohlen Schale selbst geworden (Taf. XXIII , Fig . 15) . Meist kommen sehr

kleine Töpfchen von Wallnussgrösse vor (Taf. XXIII , Fig. 2, 3) .

Ornamentierung ist selten . Bemalung kommt nicht mehr vor, nur Rillen

und Einritzungen, bisweilen letzteres auch noch in Schalen (Taf. XXIII, Fig. 4) .

Metallbeigaben fehlen, nur vereinzelte kleine Bronzeschlacken.

Die vierte Hallstattstufe (Hallstatt D) .

Bedeutende Einflüsse müssen sich gegen Ende der Hallstattzeit

in dem Sieg-Wuppergebiet zu beiden Seiten des Rheins bemerkbar ge-

macht haben, deren Wirkungen auch in der Keramik erkenntlich sind .

Aus dem monotonen Einerlei der dritten Stufe erhebt sich die Keramik

zu neuer Gestaltungskraft. Die Formen werden mannigfaltiger, neue

Motive treten auf, ältere werden wieder lebendig und in neuer Weise

umgestaltet. Die Lust am Ornament hebt sich und, wie dies aus den

Grabfunden hervorgeht, auch die Metallbearbeitung. Diesen befruchten-

den Einfluss verdankt unser Gebiet der mächtig aufsteigenden gallischen

Kultur des Westens. Da aber der Grabritus bis ins kleinste derselbe

bleibt, und dabei die Begräbnisplätze der vergangenen Zeit aus-

nahmslos weiter benutzt worden sind, überhaupt das ganze Material

keine vollständig neue Kultur verrät, ist es berechtigt, nicht von einem

vollständigen Bevölkerungswechsel, sondern nur von Einflüssen , Ver-

bindungen, einzelnen Wanderungen zu sprechen.
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Was zunächst die Gefässe angeht, so finden wir die weitbauchige

Urne der früheren Periode wieder, allerdings zunächst in der Entwick-

lung der dritten Stufe. Es liess sich zuletzt das Bestreben erkennen,

den Topf mehr und mehr ohne Hals herzustellen . Diese Entwickelung

sehen wir jetzt voll in die Erscheinung treten, Taf. XXV, Fig. 1 , 2, 3,

7, 13 zeigt diese Typen. Manche haben gar keinen Rand, es sind

zwei abgestumpfte Kegel, die übereinandergesetzt das Gefäss bilden

(Fig. 13) . Gefässe mit S förmigem Rand und Hals treten daneben auf

(Taf. XXIV , Fig. 8, 12) . Dazu tritt noch eine hohe, aussen ge-

rauhte, mit Fingernageleindrücken am Hals und auf dem Rande ver-

zierte Form auf (Taf. XXIV, Fig. 15, 16) . Mit solchen Fingernagelein-

drücken wird auch wohl die ganze Oberfläche von der Umbruchlinie an

verziert (Taf. XXV, Fig. 7) . Ein solches Gefäss : Kollektion Morel im

Kensington-Museum , London. Das Gefäss Taf. XXIV, Fig. 6 erinnert in

seinem ganzen Aufbau an Latèneflaschen, ist jedoch durch die weite

Öffnung als ältere Form charakterisiert. Taf. XXV, Fig. 9, 10 stellen

ebenfalls neue Typen dar, wie auch die feingearbeiteten Gefässe Taf. XXV,

Fig. 14, bei denen eine elegante, etwas zugespitzte Bauchung in Ver-

bindung mit einem kleinen, fast senkrechten Halse auftritt.

Die Schalen sind meist aufgebogene Schüsseln mit stark nach innen

eingezogenem Rande (Taf. XXIV, Fig. 7, 14, Taf. XXV, Fig. 4) teils haben

sie noch die aus früheren Stufen bekannte Einschnürung (Taf. XXV,

Fig. 11 ) . Der Rand biegt dann nach aussen etwas aus.

Die Beigefässe sind einfache Näpfchen, flache kleinere Schalen ,

oft sehr gut gearbeitet. Sie tragen auf dem Boden Eindrücke, meist

einen, oft mehrere in Punzenform.

Als Ornamente finden wir auf den Gefässen gegeneinandergeneigte

eingetiefte Linien, die von den noch immer gebräuchlichen Halsrillen

ausgehen (Taf. XXV, Fig. 1 , 2) . Das ganze Ornament wird vom Halse

auf die Schulter der Gefässe verlegt. Diese Linien werden auch durch

kleine eingestochene oder eingedrückte Vertiefungen , eine Art Schnur-

ornament, hergestellt (Taf. XXV, Fig. 10, 13) . Schraffierte Dreiecke

sind häufig (Taf. XXIV, Fig . 6) . Kammstrichverzierung tritt sehr oft auf,

teils in kurzen durcheinander gehenden Bogen, teils in langgestreckten

Linienzügen, die Oberfläche der Schale von der Bauchung an überziehend

(Taf. XXIV, Fig. 7) . Beliebt sind Punzen, oft in Gruppen zu 3 oder 6

vereinigt (Taf. XXIV, Fig. 5 , 11 ) , oft eine Linie um die Bauchung bildend ,

oft in Verbindung mit Liniensystem (Taf. XXIV , Fig . 9) . Ein eingedrücktes

rundliches Stempelmuster zeigt Taf. XXIV, Fig. 17 .

Metallbeigaben sind zahlreicher als in den früheren Perioden.

Vor allem ist zu erwähnen die Gruppe der Wendelringe (ein solcher

bei Taf. XXIV, Fig. 1 ) . Die Ringe haben entweder echte oder nachgeahmte
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Drehung. Einige sind aus dünnem vierkantigem Draht gewunden, bei

anderen ist das Wendelringornament nur durch gegeneinander geneigte

Strichlagen angedeutet. Hohlgegossene Hals- und Armringe mit ein-

graviertem Ornament, eine Armringform mit Endplatten, Armringe mit

profilierter Aussenkante, Ohrringe mit breitgeschlagener Platte und an-

hängenden Glas- und Bernsteinperlen sind zu erwähnen. Eine der

Glasperlen trägt ein weisses Zickzackband auf blauem Grunde. Weiter

finden sich Lockenhalter mit zwei Endplatten , die bei einer Form spiralig

aufgerollt sind . Aus Eisen sind Lanzenspitzen mit breitem Blatt,

halbkreisförmige Messer , Gürtelhaken aus einem Stück, gedrehte

Halsringe, glatte Arm- und Halsringe, Kropfnadeln, Nadeln mit runden,

mit gerolltem Kopf. Verbindung von Eisen und Bronze zu einem

Schmuck (gedrehter eiserner Halsring mit daranhängenden zahlreichen

kleinen Bronzeringen) : Grab Altenrath. In diesem auch eine grosse,

eiserne Kropfnadel (vergl. Taf. XXVIII- XXXI) .

Von besonderer Wichtigkeit ist die Ausbildung der hallstattischen ,

rheinischen Wendelringphase durch ihre Einwirkung auf das Germanen-

gebiet. Überall ist in Norddeutschland eine erste Eisenzeit festgestellt,

deren Kulturbesitz nicht durch latènezeitliche Einflüsse zu erklären ist.

Schon J. MESTORF machte auf ihrem Beobachtungsfeld derartige Ent-

deckungen, es folgten dann neuerdings KNORR und SCHWANTES.

Letzterer bezeichnete die betreffende Stufe nach einem besonders

charakteristischen Gräberfeld als Wessenstedt- Stufe .

Ganz deutlich ergibt sich die Erklärung dieser ersten nordischen

Eisenzeit durch Einflüsse der 4. Hallstattzeit aus den Rheingegenden.

Sowohl in der germanischen Keramik wie in den Beigaben ist dies

nachzuweisen. Naturgemäss kann und soll hier nicht eine erschöpfende

Darstellung dieser Parallelen gegeben werden, aber die auffälligsten

Übereinstimmungen lassen sich kurz angeben.

Die Keramik zeigt in ihren Formen Verwandtes. Siehe : Urnen-

friedhöfe in Niedersachsen (Bd. I , Tafel I , Fig. 9, 12) . Hier ist offen-

bar die Umlegung des Randes, die ja für diese Stufe charakteristisch

und genau die gleiche ist, wie bei vielen Gefässen unserer Wendel-

ringphase, vom Rhein her übernommen und Tafel I, Fig. 3 , 6 ebenda

zeigt, wie sich die bekannten doppelkonischen Gefässe der nordischen

Bronzezeit unter demselben Einfluss veränderten . Die Ähnlichkeit mit

rheinischen Formen (vergl . unsere Tafel XXV, Fig. 1 , 2) ist nicht zu

verkennen.

Noch deutlicher zeigt uns die Ornamentierung denselben Ein-

fluss. Zu den typischen Ornamenten auf unseren Urnen gehören auf

der Schulter der Gefässe liegende schräg gegen einander geneigte

Strichlagen mit angesetzten Punkten . Genau dieselbe Verzierung haben
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Urnen der 1. nordischen Eisenzeit. Diese Bezeichnung ist durchaus

klarer als die von SCHWANTES gebrauchte, nach Fundorten benannte

Stufenfolge : Wessenstedt, Jastorf, Seedorf, Ripdorf (vergl . Urnen-

friedhöfe, Tafel V und Abb. 14, Seite 20) . Auch das Cölner Prä-

historische Museum besitzt hierhin gehörige Funde aus der Ber-

liner Gegend, die die Verzierungsweise völlig typisch und in ganz

rheinischer Weise zeigen. Ebenso lässt sich derselbe Einfluss an den

Beigaben feststellen. Genau dieselben Gürtelhaken , wie sie aus dem Ger-

manengebiet bekannt sind, lieferten die rheinischen Hügel, dieselben

Nadelformen kommen vor, Kropfnadeln, eiserne Spiralnadeln , Eisen-

nadeln mit rundlichem Kopf, halbrunde Eisenmesser, hohle Armringe

mit Ornamenten, dann die Gruppe der Wendelringe mit echter und

imitierter Torsion. Auch die Anregung zu den Segelohrringen, die ja

in den späten nordischen Eisenalterstufen so häufig werden, ist offen-

bar aus der rheinischen Wendelringphase herübergenommen ; man ver-

gleiche nur Taf. XXX, Fig. 36, die in absolut typischer Weise alle Eigen-

tümlichkeiten des germanischen Segelohrrings zeigt : das verbreiterte,

ornamentierte Blatt, die Glasperle. Nur ist das ganze Schmuckstück

grösser.

Bei aller sonstigen Verschiedenheit ist damit deutlich festgestellt,

dass die erste nordische Eisenzeit auch Anregungen von Süden bezogen

hat, und die schon gegebene Datierung dieser Stufe auf das sechste

Jahrhundert erfährt eine neue, wichtige Bestätigung.

Ergebnisse.

Ein Vergleich des Vorkommens der verschiedenen Hallstattstufen

auf den 29 Begräbnisplätzen des Sieg - Wupper - Gebietes ergibt,

dass die erste Stufe auf 11 Plätzen in die Erscheinung tritt, doch ist

nicht ausgeschlossen , dass sie auch an den Plätzen, wo sie bislang

noch fehlt, doch vorhanden ist oder vorhanden war. An mehreren

Plätzen haben wir eine fortdauernde Besiedelung von der jüngeren

Steinzeit bis in die geschichtliche Zeit, ja bis zur Gegenwart, eine Er-

scheinung, die vermutlich noch bei mehreren Stellen des Gebietes vor-

handen sein wird, aber bis jetzt noch nicht entdeckt werden konnte.

Es muss Aufgabe der weiteren Untersuchungen sein, den Zusammen-

hang der Besiedelung an den einzelnen Plätzen weiter zu erforschen.

Ein interessantes Beispiel liefert Scheuerbusch bei Wahn. Hier

befindet sich ein von Hallstatt I bis Ende reichendes Gräberfeld . Auf

diesem kamen nun auch bronzezeitliche und steinzeitliche Funde

zutage. Letztere gehören der Untergrombacher Periode an und

stammen aus Wohngruben. Auf demselben Platze entdeckten wir dann
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auch germanische Gräber. Dicht bei diesem Grabfelde liegt das Dorf

Lind an dem Ufer eines ziemlich ausgedehnten Sees, jetzt das Linder

Bruch genannt ; ein gut erhaltener Einbaum, der sich auch im prähistori-

schen Museum zu Cöln befindet, kam in diesem Bruch zum Vorschein.

An dem Gebiete dieses Sees hat sich demgemäss Jahrtausende hin-

durch in ununterbrochener Folge bis zur Gegenwart das wechselnde

Getriebe der Bevölkerung abgespielt.

In etwas anderer Weise finden wir diese Folge bei Niederpleiss.

Zwischen Niederpleiss und Siegburg-Mülldorf liegt ein Gräberfeld der

Frühhallstattzeit, an derselben Stelle Wohnstätten der Hallstattzeit,

germanische Gräber der Latène- und Kaiserzeit sowie Wohngruben der

Kaiserzeit. Jenseits des Dorfes zwischen Niederpleiss und Birlinghoven

haben wir ein Gräberfeld der ersten Hallstattstufe , auf dem nahen

Bergrücken eines der vierten Hallstattzeit. Das Gräberfeld der zweiten

und vierten Hallstattstufe befindet sich an der Landstrasse von Nieder-

pleiss nach Hangelar. Dieselbe Stätte diente auch schon in der Stein-

zeit als Begräbnisplatz, was schnurkeramische Funde beweisen.

Das Vorgebirge von Roisdorf bei Cöln hat steinzeitliche, bronze-

zeitliche , hallstättische, germanische und fränkische Besiedelung, mit zum

Teil gesonderten, zum Teil identischen Begräbnisplätzen.

Eine Beurteilung der Sieg- Rheinischen Hallstatt-Kultur , wie sie

das vorgeführte Material ermöglicht, ergibt, dass sie nach dem Süden

weist, dass unser Gebiet dem grossen südlichen Hallstatt- Kultur-

kreis angehört haben muss. Die Übereinstimmung der Formen mit

denen südlicher Gebiete ist ausserordentlich gross, während mit dem

nördlichen, germanischen Kulturkreise nur weniges übereinstimmt. Der

nördliche, germanische Kulturkreis bildet zu der Zeit eine ganz andere

Welt. Dann ist aber hervorzuheben, dass man die gesamte Sieg-

Rheinische Hallstattkultur durchaus nicht als eine sogenannte „ ver-

blasste" Hallstattkultur anzusehen hat, sie hat vollständig ausgebildete ,

charakteristische Typen ; nur in der dritten Stufe tritt eine Verblassung

der früheren heimischen Formen auf, die dann in der vierten Stufe

wieder verschwindet. Eine intensive Besiedelung hat das Sieg-Wupper-

Gebiet zur Hallstattzeit gehabt, das beweisen die so sehr zahlreichen

noch jetzt vorhandenen Begräbnisplätze , deren Zahl ursprünglich noch

eine viel grössere gewesen sein muss, sind doch während der Be-

obachtungszeit des Berichterstatters die Grabfelder von Heide bei

Scheck, Heumar, Paffrath, Dellbrück und Fixheide verschwunden.

ist die Annahme berechtigt, dass seit der starken Urbarmachung des

Gebietes in geschichtlicher Zeit sehr viele Begräbnisstätten der Kultur

zum Opfer gefallen sind.

So
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Wie die Hallstattkultur des Sieg -Wupper - Gebietes sich verhält

zu der gleichzeitigen aus den Gebieten Wupper - Ruhr, Niers - Rhein,

sowie Lahn - Rhein, Mosel - Rhein, welches Bild diese Kulturprovinzen

im einzelnen und zueinander ergeben, sollen weitere Abhandlungen

dartun,

Ein überaus wichtiges Ergebnis der Untersuchung der Hügel-

felder des Sieg-Wupper-Gebietes ist die Tatsache , dass die eigentliche

Latènekultur hier nicht zu finden ist . In der Kultur der vierten Hall-

stattzeit war ihr Herannahen zu verspüren, aber es sind doch nur die

Vorboten, die Anzeichen einer neuen Periode, die selbst nicht zur vollen

Ausbildung gekommen ist . Das ist nur so zu erklären , dass die ganze

alteingesessene Kultur eine durchgreifende Umwälzung am Ende der

Hallstattperiode erfuhr, oder aber dass eine Auswanderung der alten

Bevölkerung mit völligem Leerstehen des Gebietes erfolgte. Letzteres

ist nicht als wahrscheinlich anzusehen , denn ein Gebiet , das Jahr-

tausende eine so starke, man könnte fast sagen autochthone Bevölkerung

gehabt hat, bleibt nicht für lange Zeiträume leer. Ebenso ist es un-

denkbar, dass die Anzeichen neuer Lebenskraft, wie sie uns in der

vierten Hallstattstufe in diesem Gebiete entgegen tritt, schon bald wieder

erloschen sein sollten und dass die charakterlosen Formen der Hallstatt-

periode C weiter bis in die römische Zeit ihr Leben gefristet hätten ,

unberührt von den mächtigen keltischen Latène - Einflüssen im Süd-

westen sowie den vielleicht noch kräftigeren des germanischen Nord-

ostens. Das würde auch unserer geschichtlichen Kenntnis vollständig

widersprechen, die uns sagt, dass tatkräftige germanische Völker im

ersten Jahrhundert vor Chr. in unserem Gebiete sassen . Es bleibt

also keine andere Annahme , als dass mit Ende der vierten Hall-

stattstufe die ganze einheimische Kulturentwicklung abbricht, dass um

diese Zeit ein neues Volk in dem Gebiete siegreich sich festgesetzt hat

mit vollständiger Unterwerfung oder Verdrängung der alten Bevölkerung.

Diese Annahme wird zur Gewissheit, wenn wir seit dem Ende der

Hallstattzeit Begräbnisplätze mit anderem Grabritus in dem Gebiete

vorfinden. Nun ist es wohl vorgekommen, dass eine Änderung des

Grabritus auf eine Umwälzung der Anschauungen eines Volkes oder

Stammes zurückzuführen ist . Wenn das für unser Gebiet der Fall

gewesen wäre, müsste der Latèneritus der Skelettbestattung , der

um diese Zeit in den keltisch-gallischen Gebieten die Oberhand gewinnt,

in dem Sieg-Wuppergebiet ebenfalls zu finden sein ; das ist aber nicht

der Fall . Nur Brandbestattung gibt es , allein eine Brandbestattung in

etwas anderer Weise. Zunächst in der Latènezeit die Bestattung des

norddeutschen germanischen Urnenfeldes ; die Brandreste werden in

einer Urne geborgen , die häufig mit einer Schale bedeckt ist. Während
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der Spät-Latènezeit bilden sich dann die Brandgruben aus, die in

der Kaiserzeit herrschen. Hier ist die Bestattungsweise die folgende :

Der Leichnam wird mit dem Schmuck und den Gefässen verbrannt, die

Knochen nicht mehr vorsichtig gesammelt und wie in früherer Zeit in

einer gewissen Anordnung in einer Urne geborgen, man senkt die sämt-

lichen Brandreste, Knochen, Kohle, Scherben, Bronzen, Eisenresten in

kleine Gruben. Diese sind rundlich in den Boden eingeschnitten, 0,50 m

tief, 0,80 m Durchmesser. Bisweilen stellt man ein ganzes Gefäss

dann noch in die Grube, oft legt man einzelne Knochen in kleinere

Gefässe. Ist so der Leichenbrand geborgen, wird die Grube zugeworfen.

Die ausgehobene Erde reichte natürlich nicht zur Bildung eines wirk-

lichen Grabhügels, wohl aber blieb die Stelle des Grabes, ähnlich

unsern Gräbern, durch eine kleine Erhöhung kenntlich. Im Laufe der

Jahrhunderte musste natürlich diese kleine, unbedeutende Erhöhung

vollständig verschwinden. Die Gruben legte man an in den flachen

Boden, auch wohl, je nach Lage des Begräbnisplatzes in Sandwehen

(Scheuerbusch), ja selbst in alte Gräber der Hallstatt- und Steinzeit

(Scheuerbusch, Trippelsdorf) . Die Folgerung lag nahe, dass man, bei

nicht genügender Erforschung, die aus solchen Hügeln entnommenen

germanischen Funde als Beweis anzusehen habe für den germanischen

Ursprung des Hügels und demgemäss für eine Dauer der Hügel-

bestattung bis in die Kaiserzeit. Im Scheuerbusch bei Wahn konnte

jedoch nachgewiesen werden, dass die Brandgruben in Hügeln Nach-

bestattungen waren, da das eigentliche Hallstattgrab, zu dem der

Hügel gehörte, ebenfalls zum Vorschein kam . Das war in Scheuerbusch

in einem Falle eine graphitierte Urne mit Schale und Becher der

zweiten Hallstattstufe mit typischer Scheibenkopfnadel.

In den rein germanischen norddeutschen Gebieten ging die Be-

völkerung zur ersten Eisenzeit von der Hügelbestattung zum Flachgrab

über ; in diesem Zustand war die siegreich vordringende Bevölkerung der

Grenzgebiete, als sie den Niederrhein besetzte , und so muss auch diese

Bestattung von der Zeit an am Niederrhein die herrschende gewesen sein.

Ethnologische Ergebnisse :

1. Vom 12. Jahrhundert bis zur Mitte des ersten Jahrtausendes

v. Chr. sass am Niederrhein eine Bevölkerung, welche dem südlichen

Kulturkreis angehörte Hallstattvölker.

2. Im 5. Jahrhundert v. Chr. erfolgte in dieses Gebiet die Ein-

wanderung der Germanen, die den ganzen Niederrhein besetzen.

Von hier aus verbreiten sich die Germanen süd- und westwärts ,

so dass sie während der mittleren Latènezeit die Moselgegend erreichen.

Gegen Ende der Latènezeit bildet der Main die südliche Grenze.
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Grabgefässe der ersten Hallstattstufe (Hallstatt A) .

Tafel XVIII .

Fig. 1 , 2, 3, 4. Gefässe des Villanova-Typus ; Schmerbroich bei Niederpleis (Sieg-

burg).

Fig. 5. Gefässe desselben Typus in einem Flachgrab gefunden während 1—4 bei

Erdarbeiten zum Vorschein kamen.

Fig. 6. Aus Hügel bei Schreck, dazu Henkelbecher 21 und kleine Bronzenadel

uncharakteristisch, feine Kammstriche am Halse. Urne aus feinem Ton,

gelb, geglättet, mit dünnen Parallelrillen.

Fig. 7. Grabgefässe vom Ravensberge übereinanderstehend gefunden ; Leichenbrand

im unteren Gefässe ; Bronzefragmente neben Urne.

Fig. 8, 9, 10. Grabfund von Reusrath bei Opladen. Schale hat bronzezeitlichen

Charakter ; dabei Bronze- und Eisenringfragment.

Fig. 11 , 12, 13, 14. Grabgefässe von Altenrath (dritter Typus) ; 11 mit feinen Hals-

rillen.

Fig. 15. Schale zu 14, schildförmig (wie Mayen).

Fig. 16. Becher zu 14.

Fig. 17. Grabgefäss von Siegburg (Rotenbach).

Fig. 18. Grabgefäss vom Scheuerbusch bei Wahn.

Fig. 19. Grabgefäss vom Scheuerbusch mit gerundetem Hals ; dazu :

Fig. 20. Becher mit Henkel und Fingernageleindrücken.

Fig. 21. Henkelbecher zu 6. Der Leichenbrand nicht in der Urne ; in dem Knochen

Becher und Nadel ; das Gefäss (6) umgekehrt über dem Ganzen.

Grabgefässe der zweiten Hallstattstufe (Hallstatt B).

Tafel XIX .

Fig. 1 , 2, 3. Urne. Schale und Becher (Dünnwald) Schale mit Eindrücken am

Rande der Standfläche.

Fig. 4. Schale, Königsforst zu 5.

Fig. 5. Urne (Königsforst).

Fig. 6. Becher gefrittet und zerbrochen ; in dieser Weise benutzt (Scheuerbusch) .

Dazu graphitierte Urne mit Schale und Vasenkopfnadel .

Fig. 7. Urne (Königsforst).

Fig. 8, 9. Urne und Becher, Ravensberg, (zusammengehöriger Grabfund).

Fig. 10. Urne. Rillen am Halse und Graphitzeichnung.

Fig. 11. Spitzbecher Ravensberg.

Fig. 12. Graphierte Urne (Rotenbach).

Fig. 13. Rötliche Urne (Wahn).

Fig. 14. Graphierte Urne (Altenrath).

Fig. 15. Flaches Schälchen (wie Süddeutschland, Alt. uns. h. Vorzeit, Band IV) .

Fig. 16. Graphierte Urne (Altenrath).

Fig. 17. Schale mit Schnurösen (Altenrath) .

Fig. 18. Urne (Altenrath).

Fig. 19. Urne (Ichendorf).

Grabgefässe der zweiten Hallstattstufe (Hallstatt B).

Tafel XX.

Fig. 1. Grosse Urne mit Rillen , dazu Schale (Fig . 2) mit Rillenmuster und zwei

Durchbohrungen (Ichendorf) . Vergl. Textabb. 3, Fig. 12.



216 [30C. Rademacher.

Fig. 3. Schale (Rotenbach) .

Fig. 4. Urne ; Scheuerbusch bei Wahn.

Fig. 5. Schale, Scheuerbusch .

0

Fig. 6, 7. Grabfund ; Scheuerbusch ; Urne und Schale, beide graphitiert ; Becher mit

Deckel und Henkelösen. Eimerform.

Fig. 8. Schale mit Rillen ; (Altenrath) ; dazu Kelchbecher.

Fig. 9. Urne mit mehrfarbiger (roter und schwarzer) Ornamentation (Ravensberg) .

Fig. 10. Grabfund Altenrath ; Urne mit Rillen ; Becher mit sphärischem Boden.

Fig. 11. Desgl. Grabfund von Altenrath ; Urne mit Fingernageleindrücken .

Fig. 12. Schale (Altenrath) mit Graphitzeichnung. Vergl. Abb. 3, Fig. 7.

Fig. 13. Grosse, weitbauchige, graphitierte Urne, Niederpleis, dabei Nadel mit dünnem

Kopf. Vergl. Abb. 2, Fig. 3.

Fig. 14. Schale zu einer grossen Urne (Buchholz). In der Schale Sternmuster in

Rillenmanier ; an den Seiten lange Schnuröse (auf Photographie nicht sicht-

bar). Vergl. Abb. 3, Fig. 13.

Grabgefässe der zweiten Hallstattstufe (Hallstatt B) .

Tafel XXI.

Fig. 1. Urne mit konischem Halse und Zickzackornament (Graphit) Ravensberg.

Vergl. Abb. 2, Fig. 5.

Fig. 4. Schale zu 1 .

Fig. 2. Spitzbecher mit Rillen (Dünnwald) .

Fig. 3. Becher (Königsforst) .

Fig. 5. Schale (Scheuerbusch).

Fig. 6. Schale (Scheuerbusch).

Fig. 7. Rötliche Urne mit Graphitmuster (Dünnwald). Vergl. Abb. 2 , Fig. 8.

Fig. 8. Kelchbecher (Thurn) .

Fig. 9, 10. Urne ; Oberteil ganz graphitiert, dazu gehörige rote Schale, letztere mit

zwei Durchbohrungen. Vergl. Abb. 3, Fig. 8.

Fig. 11. Henkelbecher (Schreck).

Fig. 12. Becher mit drei Füsschen (Königsforst) Heumar.

Fig. 13. Urne mit konischem Halse, metopenartig angeordneten, vertikalen Rillen-

gruppen (Scheuerbusch) .

Fig. 14. Urne, Beigefäss in Schalenform (Wahn).

Fig. 15. Schale (Paffrath) Schale zu 19.

Fig. 16. Urne mit fein ausgeführtem Rillenmuster (Ichendorf) . Vergl. Abb . 2 ,

Fig. 16.

Fig. 17, 18 , 20. Kelchbecher (Ravensberg) .

Fig. 19. Grosse Urne mit Graphitmuster (Paffrath) . Vergl. Abb. 2, Fig. 3.

Grabgefässe der zweiten Hallstattstufe (Hallstatt B).

Tafel XXII.

Fig. 1. Situlenförmige Urne mit Henkel ; wie bei Situlen aus Bronze der Boden

etwas gewölbt (Ichendorf) .

Fig. 3. Urne ; entstanden aus Typ 1 ; ganz graphitiert, auch die Innenseite des

Randes (Ravensberg).

Fig. 2. Grabgefäss mit zwei Henkeln (einer abgebrochen) . (Heumar).
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Fig. 4. Als Schale benutztes Gefäss mit Fuss ; Graphitornamente, auch Innenseite

des Randes. Vergl. Taf. XXI , Fig. 6.

Fig. 5. Urne (Ravensberg) .

Fig. 6. Weitbauchige Urne mit abgesetztem Halse (Altenrath).

Fig. 7. Urne (Niederpleis).

Fig. 8. Beigefäss (Ravensberg) .

Fig. 9. Urne (Niederpleis) , Unterteil gerauht ; in horizontalen Rillen angebracht.

Fig. 10. Schale (Siegburg).

Fig. 11. Urne (Scheuerbusch).

Fig. 12. Schale (Altenrath).

Fig. 13. Grosse Urne (Ravensberg).

Gefässe der dritten Hallstattstufe (Hallstatt C).

Fig. 1. Grabgefäss (Ichendorf).

Tafel XXIII.

Fig. 2, 3. Kleine Schälchen . 3 zu Gefäss 17. Altenrath (2) , Ravensberg (3) .

Fig. 4. Schale mit Rillenornament (Siegburg) .

Fig. 5. Grabgefäss (Altenrath) .

Fig. 6. Schale (Altenrath) .

Fig. 7. Urne (Scheuerbusch).

Fig. 8. Grabgefäss (Rotenbach) .

Fig. 9. Grabgefäss (Scheuerbusch).

Fig. 10, 11 , 12. Grabgefässe (Rotenbach, Cöln, Vochem).

Fig. 13, 14, 15. Grabfund (Scheuerbusch) Schale mit drei halbkreisförmigen Ein-

buchtungen.

Fig. 16. Beigefäss mit spärischem Boden.

Fig. 17. Grabgefäss (Altenrath ; dazu 3).

Abb. 4. Eisernes Gerät aus einem Grabe der III.-IV. Hallstattzeit am Ravensberge ;

Prototyp der keltischen Schlachtsicheln.

Grabgefässe der vierten Hallstattstufe (Hallstatt D)

Tafel XXIV.

Fig. 1 , 2 , 3. Weitbauchige Urne mit Schale neben dieser Becher, 2 und 3, in Urne

Wendelring (Siegburg, Rotenbach) .

Fig. 4. Becher, Bauchung mit Stichornament.

Fig. 5. Grabgefäss (Vochem) mit Punzen.

Fig. 6, 7, 8. Grabfund ; Schale über 6 ; neben 6 Gefäss 7. 6 mit kleinen schräg

gestellten Strichgruppen auf dem Felde über der Umbruchlinie. Schale 7

mit Kammstrichen auf der Aussenwand. Eiserner Gürtelhaken und zwei

eiserne Armringe.
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Fig. 9. Grabgefäss mit Punzen und schrägen Rillen über der Bauchung (Vochem).

Fig. 10. Schale (Siegburg, Rotenbach) , kleine, vertikale Strichgruppen auf der

Bauchung.

Fig. 11. Grabgefäss (Vochem) mit Punzen.

Fig. 12. Grabgefäss mit unregelmässigen Strichen auf dem Unterteil (Rotenbach).

Fig. 13. Beigefäss (Vochem).

Fig. 14. Schale (Rotenbach) zu Fig. 12.

Fig. 15. Urne mit Fingernageleindrücken auf dem Rande und am Halse. Schale mit

eingezogenem Rande, aussen Kammstriche.

Fig. 16. Grabgefäss mit Fingernagelornament (Scheuerbusch).

Fig. 17. Grabgefäss mit rundem Stempelornament (Altenrath) .

Grabgefässe der vierten Hallstattstufe (Hallstatt D) .

Tafel XXV.

Fig. 1. Grabgefäss mit Bauchrillen und schräg gegeneinander gestellten Strich-

gruppen von den Rillen zur Bauchung (Rotenbach).

Fig. 2. Grabgefäss (Rotenbach) ; dazu eiserner Armring und Eisennadel ; Situla

Fig. 4.

Fig. 3. Grabgefäss mit Kammstrichornament als Zickzackband. Das Muster ist un-

regelmässig gezogen, so dass fast Wellenlinien entstanden (Rotenbach) .

Fig. 4. Schale mit nach aussen ausladendem Rande zu 2 (Rotenbach).

Fig. 5 , 6. Beigefässe mit Eindruck auf der Standfläche (Siegburg und Vochem).

Fig. 7. Grabgefäss mit Fingernagelornament von der Umbruchlinie bis zum Fuss

(Rotenbach) . Dies Gefäss wie das im Kensington Museum.

Fig. 8. Grabgefäss (Altenrath).

Fig. 9. Grabgefäss mit drei schräggestellten Strichen auf dem Oberteil, zu 2.

Fig. 10, 13. Grabgefäss mit Schale. Beide Gefässe mit Strichornament, durch kleine

Punkte hergestellt (imitiert. Schnurornament.) (Rotenbach).

Fig. 11. Schale mit eingezogenem Halse (Schmerbroich) .

Fig. 12. Grabgefäss (Vochem) Unterteil gerauht.

Fig. 14. Grabgefäss (Vochem).

Fig. 15. Beigefäss (Siegburg) .



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV. Taf. XVIII.

11

18

12

20

2

21

22

8

19

17

3

5

10

13

9

16

14

15

Grabgefässe der ersten Hallstattstufe am Niederrhein. Sieg-Wupper- Gebiet.

Rademacher, Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch , Würzburg.





Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV. Taf. XIX.

1

14

6

7

11

10

15

17

2

3

8

12

16

4

19

13

18

5

Grabgefässe der zweiten Hallstattstufe am Niederrhein . Sieg - Wupper- Gebiet. 1. Blatt .

Rademacher , Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.



THE NEW YORK

PUBLI
C
LIBRA

RY

ASTOR , LENOX AND

TILDEN FOUNDATI
ONS



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV.

1

4

7
6

9

5

2

ЯЛЯЯ !

3

8

10
13

Taf. XX.

1

11 12

14

Grabgefässe der zweiten Hallstattstufe am Niederrhein. Sieg - Wupper - Gebiet. 2. Blatt.

Rademacher , Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.



THE NEW YORK

PUBLIC LIBRARY

ÁSTOR , LENOX AND

TILDEN FOUNDATIONS



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV.

1

5

4

13

16

3

6

2

6

7

8

11

12

14

18

17

19

15

10

20

Taf. XXI.

Grabgefässe der zweiten Hallstattstufe am Niederrhein . Sieg-Wupper- Gebiet. 3. Blatt.

Rademacher , Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.



THE NEW YORK

PUBLIC RAY

ASTOR. Lare

TILDEN T



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV.

1

4

7

11

3

5
6

12

8

9

10

13

Taf. XXII.

Grabgefässe der zweiten Hallstattstufe am Niederrhein . Sieg -Wupper- Gebiet. 4. Blatt.

Rademacher , Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.



THE NIW
ORK

PUBLIK

AS.

TILDEN



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV.

2

1

4

7

8

10

11

13

3

15
16

14

5

12

17

Taf. XXIII.

Grabgefässe der dritten Hallstattstufe am Niederrhein. Sieg-Wupper-Gebiet.

Rademacher, Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.



T
U

TILLEN

S



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV.

6

11

15

1

7

3

2

8

10

5

9

12

14

16
17

13

Taf. XXIV.

Grabgefässe der vierten Hallstattstufe am Niederrhein . Sieg -Wupper-Gebiet. 1. Blatt.

Rademacher , Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.



T
H
E

PUBLI

TILLLN



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV.

3

7

1

2

4 6

S

8

9

Taf. XXV.

10

11
12

13
14

15
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Bronzeschmuck der ersten Hallstattstufe am Niederrhein.

1. Gedrehter Ring aus einem Grab der frühen Hallstattzeit zu Gefäss Tafel XVIII Fig. 1-5 (Schmerbroich). 2. Steigbügelring,

Birlinghoven (zu Hallstatt 4). 3. Bronzering, Schreck. 4. Armspirale, Schmerbroich. 5. Flacher Armring, Schreck (mit

bauchiger, rauher Urne ; nur kleine Bruchst. des Gefässes erhalten). 6. Tutulus, ebendaher ; 3. 5. 6 geh. zusammen.

Rademacher , Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.
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Taf. XXVII.
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Bronzeschmuck der zweiten Hallstattstufe am Niederrhein.

1. Dreieckige Messerklinge , Ravensberg, in Urne mit Spitzbecher. 2. Trichterförmiger Anhänger für Zierschnüre ; Wahn,

Königsforst, Leidenhausen. 3. Hautkratzer, Wahn. 4. Pinzetten, Wahn, Ravensberg, Leidenhausen , Nr. 4 aus Leidenhausen.

5. Mit Bronze überfangene Tonperle (zu Taf. XXII Fig. 3) . 6. Bronzegefäss (klein) , Wahn. 7. Viereckiger Armring Thurn.

8. Vasenkopfnadel, Altenrath, Scheuerbusch. 10. Spiralkopfnadel . Wahn. 11. Schwanenhalsnadel, Niederpleiss. 12. Dünner

Fingerring. 13. Gedrehter dünner Fingerring. 16. Fingerring nach oben dünner werdend, Altenrath. 14. Dünner Armreif,

Schreck. 15. Tonring, Dünnwald, Ravensberg.

Rademacher, Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.
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Bronzeringe (Wendelringe) der vierten Hallstattstufe am Niederrhein.

1. Wendelring mit sog. echter Drehung, Rotenbach-Heumar, Urne Taf. XXIV Fig. 1. 2. 3. 2. Wendelring, sog. imitierter,

Altenrath . 3. Wendelring aus gedrehtem Draht, Dünnwald. 4. Ring mit schräg geneigten Strichlagen, Altenrath.

Rademacher, Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.
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Bronzen der vierten Hallstattstufe am Niederrhein.

1. Vollgegossener Halsring, Birlinghoven. 2. Vollgegossener Halsring (grösser als Abbildung) . Altenrath, zusammen mit 5.

3. Hohler Armring, Wahn. 4. Kropfnadel, Altenrath. 5. Hohler Halsring, Altenrath.

Rademacher , Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch , Würzburg.
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Bronzen der vierten Hallstattstufe am Niederrhein.

1. Armring mit verbreitertem Kopfende , Wahn. 2-4. Armringe, Kessenich und Schmerbroich. 5. Fingerring,

Kessenich u. a . Ö . 6. Ohrring mit bunter Glasperle, Rotenbach bei Siegburg. 7. Ohrring, Bernsteinperle. Ohrring aus

Grab des Hügelfeldes Rotenbach, Perle Schmerbroich. 8. Ohrring mit Perle , Rotenbach, Urne Taf. XXIV Fig. 1. 2. 3.

9. Lockenring (Rotenbach) , wie 8. 10. Lockenring, Altenrath, zu Eisenring Taf. XXXI Fig. 1.

Rademacher , Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch , Würzburg .



NE
W
YO
RK

2



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV. Taf. XXXI.
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Eisenschmuck der vierten Hallstattstufe am Niederrhein .

1. Gedrehter Halsring, an demselben eine Anzahl kleiner dünner Bronzeringe Tafel XXX Fig. 10, Altenrath.

2. Kropfnadel, aus demselben Grabe wie 1. 3. Nadel , Rotenbach. 4. Nadel, Kessenich.

5. Nadel, Kessenich. 6. Nadel, Rotenbach.

Rademacher, Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit in dem Gebiete zwischen Sieg- und Wuppermündung.

Curt Kabitzsch, Würzburg.
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Ein Depotfund

der jüngeren Bronzezeit aus Oldenburg.

Von Museumsdirektor Professor Dr. J. Martin , Oldenburg.

Mit 12 Textabbildungen .

Im Sommer 1908 wurde bei Rethwisch im Amt Vechta in

Oldenburg von einem Arbeiter beim Sandgraben in 1 m Tiefe unter

ebenem Boden ein Tongefäss gefunden, in welchem folgende Bronze-

gegenstände enthalten waren : ein Halsring, eine Brillenfibel , eine mit

Goldblech belegte Fibel , drei Paar Armringe, ein Rasiermesser und ein

Lappenbeil.

Der wertvolle Fund wurde von Herrn Pastor Th. RAMSAUER

erworben und dem Grossherzoglichen Museum überwiesen. Sämtliche

Stücke mit Einschluss des eigenartig ornamentierten Gefässes sind für

Oldenburg neu.

Nach Aussage des Finders war die mit Goldblech belegte Fibel in

Birkenrinde eingewickelt, die jener leider fortgeworfen hatte. Als ich

die Fundstelle besichtigte , lagen in ihrer unmittelbaren Nähe neben

einigen Gefässbruchstücken als Überreste der Rinde noch kleine weisse

Stückchen von geschichteter Beschaffenheit umher, an denen deutliche

Spuren von Bronzepatina wahrzunehmen sind. Von lebender Birken-

rinde unterscheiden sie sich freilich durch ihre bröckelige Beschaffenheit,

sowie namentlich dadurch, dass sämtliche Lagen die weisse Farbe der

äusseren Birkenrindenschicht aufweisen. Dennoch möchte ich nicht daran

zweifeln, dass sie von Birkenrinde herrühren , da die Veränderungen

sehr wohl durch das lange Lagern im Erdboden verursacht sein können .

Die ihnen anhaftende Patina , die überall auf den Schichtflächen ein-

gedrungen ist, lässt wenigstens mit Sicherheit ihre Zugehörigkeit zu dem

Fund erkennen.

Knochenreste waren in dem Gefäss nicht enthalten. Der Umstand,

dass Frauenschmuck mit einem Beil und einem Rasiermesser zusammen-

Mannus, Bd. IV. 15
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getan war, beweist ohnehin , dass das Gefäss nicht zur Beisetzung,

sondern zur Aufnahme eines Depots gedient hat.

Um den Halsring (Abb. 1-3) in dem Gefäss unterbringen zu

können, hat man ihn in drei Stücke zerbrochen. Er ist hohl gegossen, an

der Rückseite offen und an der Nackenseite mit einer schmalen, 8 cm

langen Platte versehen, die als Verschlussstück dient. Die Platte ist

entsprechend der Krümmung des Ringes gebogen und trägt an den

Enden je zwei parallel zu einander gestellte Ösen. Der Ring endet

Abb. 1. 12.

beiderseits mit je einer Öse , die in den Zwischenraum der Ösen der

Verschlussplatte genau hineinpasst. Die Verbindung ist offenbar durch

zwei Stifte bewerkstelligt worden , die durch die Ösen hindurchgesteckt

wurden ; sie sind jedoch nicht mehr vorhanden.

An dem Verschlussstück bemerken wir ein Rautenmuster, das sich

an beiden Längsseiten hinzieht und aussen sowohl wie innen von einer

geraden Linie begrenzt wird. An die beiden inneren Linien setzt sich

je eine Reihe kleiner Halbkreise. An den Schmalseiten bildet eine Art

Schnurornament den Abschluss .
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Der Ring selbst ist zum grössten Teil mit eng aneinander schlies-

senden, schräg verlaufenden Schnüren und glatten Bändern ornamentiert,

die in Gruppen von sechs Schnüren und zwölf bis fünfzehn Bändern

Abb. 2. 2/3.

Abb, 3. 2/3.

Abb. 4. 2/3.

angeordnet sind. Die sich verjüngenden Enden tragen Strichzeichnung ,

in der je vier Querstriche und je drei oder vier Schrägstriche in wieder-

holter Folge miteinander abwechseln .
-

15*



222 [4J. Martin.

Die Länge der Brillenfibel (Abb. 4) beträgt 14 cm. Die Platten

sind von ovaler Form , die sich jedoch sehr dem Kreise nähert ; der grössere

Durchmesser steht senkrecht zur Längsrichtung der Fibel . Sie sind

schwach gewölbt und mit einem schnurförmigen Band umgeben , das

einen geschlossenen Kreis bildet ; im übrigen sind sie nicht verziert,

sondern völlig glatt. Der Bügel trägt an der Oberseite der beiden

Umbiegungsstellen eine wulstförmige Verdickung ; ausserdem macht sich

an ihm eine schwache Querriefung bemerkbar. Die Nadel fehlt . -

Abb. 5. 2/3.

Abb . 6. 23.

Die Goldfibel (Abb. 5 u. 6) hat eine Länge von 11,5 cm. Der

Bügel besteht zum grössten Teil aus einer mit Goldblech belegten Bronze-

platte von 3 cm Breite . Die Länge dieser Platte beträgt 8,5 cm ; doch stehen

die Enden nur 8 cm auseinander, weil sie nach innen umgebogen sind .

Das Goldblech ist in der Weise mit der Bügelplatte verbunden , dass

es um die Ränder der Längsseiten herumgelegt und unterwärts mittels

zweier Bronzestreifen von 4 bis 5 mm Breite, die an ihrer Innenkante

mit der Bügelplatte zusammenhängen, festgeklemmt ist. Der Goldbelag

ist mit vier in der Längsrichtung der Platte verlaufenden Schnüren ver-

ziert, die an ihrer Aussenseite von je einer schmalen Leiste begleitet

werden. Als Fuss dient eine ovale , quer zur Nadel gestellte Platte

von 1,2 cm Breite und 1,9 cm Länge, die an einer der beiden Schmal-
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seiten als Widerlager für die Nadel einen senkrecht stehenden Stift

trägt. Die Verbindung zwischen dem Fuss und der Bügelplatte ist durch

ein 1,5 cm langes und 1 cm breites Bronzestück hergestellt. An das

gegenüberliegende Ende jener Platte setzt sich als Kopf ein schmälerer

Streifen an, der an seinem Ende abgebrochen ist . Der Bruch ist offenbar

frisch , weil er im Gegensatz zu den übrigen Bronzeteilen nicht mit

Patina überzogen ist. Die Beschädigung ist daher vermutlich auf Ver-

schulden des Finders zurückzuführen . Die Nadel ist, wie der Bügel,

zur Aufnahme der Gewandfalte nach aussen gebogen. Sie endet in

einen Ring, durch den sie mit dem Kopf verbunden wurde.

Ihrer Form nach möchte ich die Fibel am liebsten als Plattenfibel

bezeichnen ; doch hat dieser Name schon auf die Brillenfibel Anwendung

gefunden. Obgleich die letztere Bezeichnung so treffend ist , dass sie

meines Erachtens jeder anderen vorgezogen werden sollte, halte ich es

zur Vermeidung von Verwechselungen für zweckmässig, dem Rethwischer

Typ die Benennung ,,Bügelplattenfibel" beizulegen.

Der Typ mit breiter Bügelplatte ist bislang nur in einem einzigen

Exemplar bekannt geworden, das A. GÖTZE ¹) von der Porta Westfalica

beschreibt. Das Stück hat fast genau die Länge , wie die Rethwischer

Fibel , nämlich 11,8 cm statt 11,5 cm. Auch hat die Bügelplatte an

ihren Enden dieselbe Breite , wie bei jener ; sie ist jedoch nicht recht-

eckig, sondern ihre Langseiten sind stark auswärts gebogen, so dass die

Platte in der Mitte 5,8 cm breit ist. Die Fussplatte ferner ist nicht

oval , sondern fächerförmig ; ausserdem ist sie mit Ornamenten ver-

sehen. Völlig abweichend ist die Ornamentik der Bügelplatte , und

endlich fehlt dieser der Goldbelag. Die Konstruktion jedoch ist in beiden

Fällen dieselbe.

Um das Abgleiten der Nadel zu verhüten, ist bei der von GÖTZE

beschriebenen Fibel die Kopfplatte , an welche die Nadel mittelst ihres

Ringes angehängt wurde, an ihrem Ende nachträglich durch Aushämmern

etwas verbreitert. Nach den Spuren der Abnutzung, welche an dem

Nadelring der Rethwischer Fibel deutlich zu erkennen sind , dürfen

wir annehmen , dass bei ihr die Nadel in derselben Weise befestigt

gewesen ist.

Die Porta-Fibel setzte GÖTZE s. Z. in die ältere Latènezeit ;

doch ist diese Altersbestimmung nicht einwandfrei. Wir werden weiter-

hin sehen, dass die Rethwischer Fibel viel früher zu datieren ist. -

Von den sechs Armringen stimmen je zwei genau miteinander

überein, so dass mutmasslich von den drei Paaren je ein Ring an jedem

¹) Gräberfeld an der Porta Westfalica. Nachrichten über deutsche Altertums-

funde 1898, S. 90-93.
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Arm getragen wurde. Die drei Paare sind von verschiedener Dicke.

Alle Ringe sind mit einer Verdickung versehen, die ich als Nachbildung

eines Knotens auffassen möchte.

Bei dem schmälsten Ringpaar (Abb . 7) fehlen, abgesehen von der

Abb. 7. 2,3. Abb. 8. 2/3.

knotenförmigen Verdickung, jegliche Ornamente, so dass der Reif voll-

ständig glatt ist. Der nur wenig hervortretende Knoten ist in der Mitte ein-

gekerbt, wodurch er in zwei Wülste geteilt ist. Bei dem einen der beiden

Ringe gehen diese Wülste ganz um ihn herum ; bei dem anderen, der hier

abgebildet ist, sind sie an der Innenseite nachträglich abgeschliffen .

Der Reif des mittleren Ringpaares (Abb . 8) ist jederseits vom Knoten

auf eine kurze Strecke geringelt, sonst jedoch glatt. Entsprechend der

Dicke des Reifes ist auch der Knoten stärker entwickelt, als bei dem erst-

erwähnten Ringpaar. Ausserdem ist er nicht nur in der Mitte, sondern

auch an beiden Enden eingekerbt, so dass er sich aus vier ringförmigen

Wülsten zusammensetzt. Diese sind, wie die Photographie allerdings

nur undeutlich erkennen lässt , mit Schnurornament versehen , wodurch

die Ähnlichkeit der Verdickung mit einem Knoten wesentlich erhöht wird .

Bei dem stärksten Ringpaar (Abb. 9) ist, wie der Reif, so auch der

Knoten dicker, als bei dem mittleren Ringpaar, und die Zahl seiner Ein-

kerbungen ist doppelt so gross . An den sieben Knotenwülsten bemerken

wir wiederum das Schnurornament. Anstatt ganz um den Reif sich herum-

zulegen , ist der Knoten diesem , um beim Tragen des Ringes nicht

hinderlich zu sein, aussen aufgesetzt, so dass er die Innenseite freilässt.

Der Reif selbst ist wiederum jederseits vom Knoten geringelt. Die

Ringelung erstreckt sich hier jedoch auf beiden Seiten über fast ein

Drittel des Ringumfanges und erhält durch drei schräg zu ihr gestellte

Linien und zwei Punktreihen, die jene beiderseits begleiten, einen

besonderen Abschluss . Die Zeichnung ist durch die Patina zum grossen
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Teil verdeckt und im übrigen so schwach sichtbar, dass sie in der

Photographie kaum zum Ausdruck kommt.
—

O

Abb. 9. 2/3.

Im Provinzialmuseum zu Hannover befinden sich zwei Armringe

mit knotenförmiger Verdickung , ähnlich derjenigen unseres mittleren

Ringpaares. Hinsichtlich der Ornamentierung nimmt der eine Ring

(No. 5550, Eggestedt, Kreis Blumenthal) eine Zwischenstellung zwischen

dem mittleren und stärksten Ringpaar ein ; denn die Ringelung des

Reifes ist mit einem ähnlichen Abschluss versehen , wie bei diesem ,

erstreckt sich aber nicht viel weiter als bei jenem. Die Knotenwülste

Abb. 10. 2/3.

haben mit beiden das Schnurornament gemein. Bei dem anderen Ring

(No. 5622, Wickbranzen, Kreis Syke¹ ) sind Reif und Knotenwülste voll-

kommen glatt. Über das Alter der Ringe ist nichts bekannt . --

Die Klinge des Rasiermessers (Abb. 10) , die bei Jähnlichen

¹) Vor- und frühgeschichtliche Altertümer der Provinz Hannover von J. H.

MÜLLER, herausgegeben von J. REIMERS. Hannover 1893. Taf. VIII , Fig. 68.

•
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Formen nicht selten auf das mannigfachste verziert ist, entbehrt aller

Ornamente. Der kurze Griff ist schwanenhalsartig gebogen ; sein freies

Ende ist von oben nach unten abgeplattet und seitlich verbreitert, so

dass er einigermassen einem Schwanenschnabel ähnelt.
-

Das Lappenbeil (Abb. 11 ) ist in zwei Stücke zerbrochen. Die

—

Abb. 11. 1/2.

Abb. 12. 1,3.

Lappen stehen auf den Breitseiten ; sie beginnen

annähernd in der Mitte des Beiles und endigen

vor der Bahn in einer Entfernung, die etwa ein

Drittel der Schaftwange beträgt. Der Absatz der

letzteren ist bogenförmig ; an der Bahn befindet

sich ein breiter italischer Ausschnitt mit gerader

Grundlinie. Eine Öse ist nicht vorhanden.

——

Das Gefäss (Abb. 12) , in welchem all diese Sachen aufbewahrt

waren, gehört zu dem Typus der spätesten, entarteten Buckelurnen.

Am unteren Bauchrand in der Photographie links vom Beschauer

ist ein kleiner Buckel von brustwarzenähnlicher Gestalt vorhanden.

Dieser ist nicht von der Innenseite des Gefässes herausgearbeitet, sondern

von aussen aufgesetzt. Um den Buckel sind oberhalb vier konzentrische

Halbkreise gelegt, wodurch dieser Teil des Gefässes eine gewisse Ähn-

lichkeit mit einer Frauenbrust erhält. Rechts am Rande der Photographie

sind ebenfalls vier Halbkreise wahrzunehmen. Ein brustwarzenförmiger

Buckel fehlt zwar an dieser Stelle ; an dem Gefäss jedoch ist deutlich

eine Narbe sichtbar, die auf die ursprüngliche Anwesenheit eines ähn-

lichen Buckels schliessen lässt. Der Abstand zwischen dieser Narbe und

jenem Buckel beträgt ein Drittel des Gefässumfanges in gleicher Höhe.

Der übrige Teil des Gefässes ist leider nur unvollständig erhalten .

In der Mitte zwischen Buckel und Buckelnarbe ist hier indessen noch
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eine zweite Narbe erkennbar nebst vier kurzen , parallel zu einander

liegenden Bogenstücken, die offenbar als die Enden von vier Halbkreisen

zu deuten sind. An dem Gefäss sind demnach in gleichen Abständen

voneinander drei Buckel vorhanden gewesen, die von je vier Halbkreisen

umgeben waren. Die übrigen Teile der Bauchwand sind durch längere

oder kürzere flache Bogenstücke verziert. Diese stossen z. T. in der

Weise aneinander , dass eine Zeichnung zustande kommt , die an das

Geäder eines Blattes erinnert.
-

Zur Datierung des Fundes geben uns der Halsring, das Rasier-

messer und die Brillenfibel zuverlässige Anhaltspunkte.

Hohlgegossene, an der Rückseite offene Halsringe¹) sind im nordi-

schen Kulturgebiet ausschliesslich auf den ersten Abschnitt der jüngeren

Bronzezeit beschränkt und kommen dort in zwei Abänderungen vor.

Bei der einen sind die sich verjüngenden Enden zu Haken um-

gebogen, die ineinander greifen, und eins der Enden von etwa einem

Fünftel bis zu einem Viertel des Ringumfanges kann zum Anlegen und

Abnehmen des Ringes herausgenommen werden. Die Verbindung dieses

Stückes mit dem übrigen Teil des Ringes ist durch einen Zapfen bewerk-

stelligt; ich möchte daher diesen Typ ,,Zapfenring" nennen.

Bei der anderen Form ist der Verschluss in derselben Weise

hergestellt, wie bei unserem Ring ; doch sind bei den dänischen Funden

drei Ringe durch ein gemeinschaftliches Verschlussstück zu einem grösseren

Schmuck vereinigt, der Ähnlichkeit mit einem Kragen hat und sonach

als ,,Ringkragen" bezeichnet werden kann.

Der breitere Teil der Ringe ist in beiden Fällen überall, wie bei

dem Oldenburger Fund mit schräg gestellten Bändern und Schnüren

ornamentiert. Die sich verjüngenden Enden sind entweder glatt , oder

sie sind genau in derselben Weise wie dort mit Strichverzierung versehen.

Die grosse Übereinstimmung in der Ornamentik lässt erkennen,

dass unser Ring dem Zapfenring zeitlich sehr nahe steht, und im Hinblick

auf die grössere Zweckmässigkeit seiner Verschlussvorrichtung dürfen

wir annehmen, dass er sich aus diesem entwickelt hat. Auf der anderen

Seite steht er dem Ringkragen, mit dem er ausser dem Band- und

Schnurornament die Verschlussvorrichtung gemein hat, ebenso nahe, so

¹) S. MÜLLER. Ordning af Danmarks Oldsager. Kopenhagen 1895. Bronze-

alderen. 373 u. 374.

S. MÜLLER. Nordische Altertumskunde. Strassburg 1897. Abb . 193 u. 194,

Seite 377.

O. MONTELIUS . Om tidsbestämning inom bronsålderen . Stockholm 1885.

Abb. 84 u. 84a.

W. SPLIETH. Inventar der Bronzealterfunde aus Schleswig -Holstein . Kiel

u. Leipzig 1900. Abb. 153.
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dass er als Vorläufer jener aus drei Ringen zusammengesetzten Schmuck-

form betrachtet werden kann.

Der Rethwischer Ring ist somit eine Zwischenform, die von dem

Zapfenring zu dem Ringkragen hinüberleitet. Da die letzteren beiden

Typen dem ersten Abschnitt der jüngeren Bronzezeit angehören, so ist

jener wegen seiner Zwischenstellung ebenso zu datieren. -

Das Rasiermesser stimmt in Form und Grösse fast genau überein

mit No. 188 in S. MÜLLERS ,,Bronzealderen", einem Typ, der ebenfalls

zu den älteren Formen der jüngeren Bronzezeit gehört. Ornamente,

mit denen die Klinge des letzteren geschmückt ist, fehlen allerdings

unserem Funde ; auch sind nicht, wie bei jenem, an dem schnabelartigen

Ende des Handgriffes zwei seitlich vorstehende, als Augen zu deutende

Punkte vorhanden. Im übrigen aber ist die Übereinstimmung in der

Form und Grösse der Klinge und in der charakteristischen Gestaltung

des Handgriffes eine so vollkommene, dass an der Gleichaltrigkeit beider

Funde nicht zu zweifeln ist. Zudem sind Formen, die weder Ornamente,

noch Augenpunkte aufweisen, aus dem Beginn der jüngeren Bronzezeit

zur Genüge bekannt¹). -

Brillenfibeln lassen sich vom Beginn der vierten bis in die fünfte

Periode der Bronzezeit verfolgen ; doch unterscheiden sich die jüngeren

Formen von den älteren dadurch, dass die Platten stärker gewölbt und

reicher verziert sind. Die flache Wölbung und die glatte Beschaffenheit

der Platten charakterisieren unsere Fibel als eine Form der vierten

Periode. Ziehen wir MONTELIUS 2) zu Rate , so ist sie der zweiten

Hälfte dieser Periode einzuordnen, weil sie zu zwei der Formen, die

der Forscher hierher rechnet (Abb. 201 u. 202) , eine Zwischenstellung

einnimmt. Wie bei 202, bildet das schnurförmige Band, das die Platten

umgibt, einen geschlossenen Kreis, anstatt dass seine Enden, wie bei

201 , an der Ansatzstelle des Bügels aneinander vorbeiführen . Hiermit

ist bereits der letzte Anklang an die Entwicklung dieser Fibelform, die

aus der Spiralfibel der älteren Bronzezeit hervorgegangen ist, verschwun-

den, wogegen die aus feinen Linien und Punkten bestehenden konzen-

trischen Kreise, womit die Platten bei 202 verziert sind , noch fehlen. -

Während das Rasiermesser, wie der Halsring und besonders die

Brillenfibel eine eng begrenzte Datierung zulassen , ist dies bei dem

Lappenbei weniger der Fall .

Nach der Stellung der Lappen haben wir bei den Lappenbeilen zwei

Endformen zu unterscheiden : mittelständige und endständige Lappenbeile.

Erstere gehören nach A. LISSAUER³) der zweiten Periode der älteren

¹) SPLIETH, 146 a .

2) Die älteren Kulturperioden im Orient und Europa. I. Stockholm 1903.

3) Typenkarten. Dritter Bericht. Berlin 1906.
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Bronzezeit an, letztere dagegen treten erst in der Hallstattzeit auf. Die

Verbindung zwischen diesen beiden Typen wird durch Zwischenformen

hergestellt, bei denen die Lappen erst oberhalb der Mitte der Beillänge

beginnen, aber noch nicht das Bahnende erreichen. LISSAUER unter-

scheidet vier solcher Zwischenformen : die italische Zwischenform oder

das Terramarenbeil, die Schweizer Zwischenform oder das Pfahlbaubeil,

die österreichisch-ungarische Zwischenform und das Querbeil.

Die letztgenannte Form, bei der die Lappen auf den Schmalseiten

des Beiles stehen, kommt zum Vergleich mit der unsrigen nicht in

Betracht, weil sich hier die Lappen auf den Breitseiten erheben.

Die österreichisch-ungarische Form ist von ihr durch die kräftige

Ausladung, die wir an den Schmalseiten der Klinge in der Höhe der

Lappen bemerken , und durch den geradlinigen Verlauf des Absatzes all-

zusehr verschieden, um eine Identifikation zuzulassen.

Wenn wir die Abbildungen 24-26 bei LISSAUER zum Vergleich

heranziehen, so gleicht das oldenburgische Exemplar der äusseren Gestalt

nach am meisten der italischen Form ; doch ist der Absatz bei letzterer

geradlinig, anstatt gebogen wie dort. Dagegen ist die Schweizer Form

mit einem gebogenen Absatz versehen, und wenn auch die bei LISSAUER

abgebildeten Stücke im übrigen nur wenig Ähnlichkeit mit unserem Beil

haben, so trage ich doch kein Bedenken, dieses von dem Pfahlbaubeil

herzuleiten, indem ich es als eine nordische Abänderung der letzteren

Form betrachte.

Bei SPLIETH nämlich finden wir ein Lappenbeil abgebildet ¹) ,

das abgesehen von der Öse, mit der es versehen ist, mit unserem

Fundstück in der äusseren Form, besonders auch in der Gestaltung des

Ausschnittes des Bahnendes eine unverkennbare Ähnlichkeit aufweist.

Wegen der Öse, die bei der italischen Zwischenform stets fehlt, gehört

jenes Beil zweifellos zu dem Schweizer Typ ; und da dieser, wenngleich

seltener, auch ohne Öse vorkommt, der italische Ausschnitt ihm aber

ebenso, wie dem Terramarenbeil eigen ist , so steht unserer Identifikation

nichts entgegen , zumal diese mit der zeitlichen und räumlichen Ver-

breitung der Pfahlbaubeile aufs beste in Einklang steht.

Zeitlich erstrecken diese sich von der dritten Periode bis in die

jüngere Bronzezeit hinein ; räumlich sind sie mit abnehmender Häufigkeit

von Süden nach Norden bis nach Dänemark verbreitet. Die italische

Zwischenform dagegen tritt, soweit bekannt, nur in den Terramaren auf ;

ausserhalb Italiens sind bislang nur drei Beile gefunden worden, die ihr

zwar ähneln, ohne aber, wie LISSAUER meint, von Italien herzustammen.

Obschon das Lappenbeil über das Alter des Rethwischer Gesamt-

¹) Abb. 136.
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fundes keine genauere Auskunft gibt, so ist doch sehr zu beachten, dass

der Typ der Pfahlbaubeile auf dem Wege des Handels hierher gelangt

ist, und demgemäss im Norden etwas später aufgetreten sein kann,

als im Süden. Wenn er in der Schweiz bereits in der dritten Periode

vorkommt, so mag er gleichwohl im Norden erst in der vierten Periode

sich eingestellt und hier länger als dort sich gehalten haben. In Däne-

mark¹) kennt man den Pfahlbautyp tatsächlich nur aus der jüngeren

Bronzezeit ; in drei Depotfunden wurde er mit älteren, in einem mit

jüngeren Formen dieses Zeitabschnittes angetroffen . Da die übrigen

identifizierbaren Stücke unseres Fundes der vierten Periode der Bronze-

zeit angehören, so fügt sich das Beil dieser Altersbestimmung gut ein,

und im besonderen Hinblick auf die zeitliche Stellung der Brillenfibel

dürfen wir daher ohne Bedenken den Fund der zweiten Hälfte der

vierten Periode zuweisen.

Nachwort des Herausgebers.

Gerade war ich im Begriff das treffliche Gesetz über den Denk-

malschutz für das Grossherzogtum Oldenburg im Mannus abzudrucken

(Bd. IV, 162 ff. ) , als es der Zufall wollte, dass mir aus jenem Lande

nicht nur die Mitteilung von einem herrlichen Funde aus der germanischen

Bronzezeit zuging, sondern von dem amtlich berufenen Pfleger der

Vorgeschichte dieses Landes zugleich eine treffliche Beschreibung und

wissenschaftlich nach allen Richtungen erschöpfende Behandlung des

Fundes übergeben wurde, die ich hier oben alsbald veröffentlicht habe.

Ich betrachte das als ein glückliches Vorzeichen für das hoffentlich

nicht nur vorübergehend einmal aufflackernde, sondern nun dauernd

erwärmte Leben unserer Wissenschaft in diesem Gebiete, das wie das

benachbarte Hannover eines der wichtigsten Stammlande germanischer

Kulturentwickelung ist und an manchen Orten - ich nenne nur den

klassischen Boden von Wildeshausen einen solchen Reichtum be-

deutendster Funde aus allen Perioden der Vorzeit aufweist, wie sich

dessen nur wenige Gegenden rühmen können. Um den Fortschritt und

die dauernde Pflege einer der wichtigsten nationalen Wissenschaften ,

die Deutschland kennt der Vorgeschichtsforschung , in Oldenburg

zu sichern , ist neben der Handhabung jenes Denkmalschutzgesetzes

aber vor allem eine staatliche Pflege der Forschung selbst notwendig.

Noch immer ist die überaus wertvolle vorgeschichtliche Sammlung, die

im Naturhistorischen Museum zu Oldenburg aufbewahrt wird und an

der kein Fachmann ohne ernstes Studium ihres bedeutsamen Inhalts

¹) S. MÜLLER. Bronzealderen 343.



13] 231Ein Depotfund der jüngeren Bronzezeit aus Oldenburg.
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Privatbesitz, Eigentum desvorübergehen darf, noch auch vorübergeht

Altertumsvereins für Oldenburg. Hier wird der Staat zunächst ein-

greifen, die Sammlung in staatliche Verwaltung und Besitz übernehmen

und damit wissenschaftlich geschulte Beamte einsetzen müssen, die

jene Sammlung pflegen, aber auch die dem Untergang reissend zuge-

führten Altertümer draussen im Lande, soweit sie vom Boden losgelöst

worden sind, dem neuen Staatsmuseum einverleiben, soweit sie aber

bodenständig sind und draussen erhalten werden können, wissenschaftlich

genau untersuchen. Prof. MARTIN hat schon oft gezeigt, dass er

der Mann dazu ist, diese Organisation der Vorgeschichtsforschung in einer

dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechenden und ihrer würdigen

Weise jetzt in Oldenburg durchzuführen . Möge der Staat also diesem

Forscher freie Hand und die nötigen Mittel bewilligen baldigst, dann

werden wir mit der Entwicklung unserer Wissenschaft und mit der Er-

füllung der staatlichen Pflichten gegenüber unserer Wissenschaft in

Oldenburg zufrieden sein können.

G. K.





Das Latène- Gräberfeld bei Schmetzdorf,

Kreis Jerichow II , Provinz Sachsen.

Von Hermann Busse , Woltersdorf bei Berlin.

Mit 11 Tafeln (XXXII-XLII) und 6 Textabbildungen.

Allgemeines.

Das Dorf Schmetzdorf, auf den Generalstabskarten Schmitzdorf ge-

nannt, liegt im Kreise Jerichow II in der Provinz Sachsen, 5 km südlich

der Berlin-Lehrter Eisenbahn, 8 km westlich von der Havel und eben

so weit östlich von der Elbe. Die nächste Eisenbahnstation ist Gross-

Wudicke nicht weit von Rathenow. Die beiden Kreise Jerichow I und II

und die nördlich von ihnen gelegene Altmark waren alte Bestandteile

der Kurmark Brandenburg und bilden seit 1815 mit früher königl .

Sächsischen Landesteilen die heutige Provinz Sachsen. Das in der An-

lage rein deutsche Dorf ist fast 1 km lang und in der Mitte desselben

steht die grosse schöne, in Backstein erbaute , romanische Kirche aus

dem 13. Jahrhundert (1257) . Die westliche Seite des Dorfes ist von

einer grossen Wiesen-Niederung umgeben, die früher bei Hochwasser

der Elbe häufig überschwemmt wurde. Die Ostseite lehnt sich an ein

Hochplateau an, auf dem dicht hinter den Häusern im Nordosten des

Dorfes schon vor Jahrzehnten hin und wieder Urnen gefunden worden

sind. Der frühere Prediger in Schmetzdorf, Herr NITSCHKE, soll eine

grössere Anzahl Gefässe gesammelt und nach Stendal gegeben haben.

Auf meine Anfrage bei dem Stendaler Museum wurde mir mitgeteilt,

dass dort von erheblichen Funden aus Schmetzdorf nichts bekannt sei,

immerhin wäre es möglich, dass sich in den alten Beständen des Museums

noch etwas finden könne. Von Herrn NITSCHKE stammt auch die

Urne, die eiserne Spange, die Fibel von Eisen, die Ringe, der Segel-

Ohrring mit Buckelperle her, die H. JENTSCH in der Zeitschrift für

Ethn. 1888 S. 52 unter Latènefunde von Schmetzdorf veröffentlicht hat.
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Der jetzige Prediger des Orts hat dem Märkischen Museum in Berlin

ebenfalls zwei Urnen eingesandt, die er auf dem Boden des Pfarrhauses

vorfand. Auch Herr STIMMING sen. aus Gross-Wusterwitz hat in

Schmetzdorf zweimal gegraben und hat mir sein dort gewonnenes

Material aus neun ausgehobenen Gräbern in Zeichnungen zwecks Ver-

öffentlichung gütigst übergeben.

Mir wurde der erste Hinweis im Jahre 1906 von einem Berliner

Freunde, Herrn G. BARNEWITZ, zuteil , der sich in Schmetzdorf ange-

siedelt hat und dem ich zu grossem Danke verpflichtet bin für die so

freundlichst gewährte Hilfe bei meinen dortigen Arbeiten und für die

Gastfreundschaft bei meinem viermaligen Aufenthalte in Schmetzdorf,

der jedesmal mehrere Tage dauerte. Die Ausgrabungsarbeiten nahmen

12 Tage in Anspruch und, da Arbeitskräfte sehr schwierig zu bekommen

waren, half mir nur bisweilen der Nachtwächter des Dorfes und ein

alter Invalide . Dem Besitzer des in Betracht kommenden Stück Landes,

Herrn Gutsbesitzer H. GENZ, danke ich gleichfalls für die gütige Er-

laubnis zur Ausgrabung . Zum ersten Male war ich im Jahre 1906 in

Schmetzdorf und 1908 habe ich meine Arbeiten dort beendet.

Das Gräberfeld ist etwa 60 m lang und 25 m breit und früher

jedenfalls beackert worden ; ein Beweis hierfür ist die obere dunklere,

30 cm tiefe Erdschicht. Augenblicklich standen einige primitive Holz-

schuppen und Holzhaufen darauf, die ich zum Teil erst entfernen lassen

musste. Nördlich fällt das Feld, nach dem Walde zu, allmählich, westlich

nach den Wirtschaftsgebäuden der Häuser ganz steil, etwa 8 m ab. Hier

hatten sich in früherer Zeit, hauptsächlich bei Anlage eines Göpel-

werkes, die oben erwähnten Urnen gefunden, man sprach im Dorfe

von 40-50 Stück . Östlich und südlich wurden nach dem Schluss

meiner Arbeiten mehrere Versuchsgräben gezogen, die nur noch am

nördlichen Abhang einige zerstörte Gräber erkennen liessen , östlich

fanden sich keine Grabspuren mehr. Die einzelnen Gräber lagen nicht

regelmässig, im Norden betrug der Abstand gewöhnlich 1 m, weiter

nach Süden 2--3 m. Ihre Tiefe war 60-110 cm. Ausgehoben habe

ich 69 Gräber. Nicht in allen war der Leichenbrand in Urnen beigesetzt,

er befand sich in 14 Gräbern ohne Urne in die freie Erde oder auf

einen Stein geschüttet, mehrere Male mit einem kleinen Topf oder

einer Schüssel, einige Male mit einem flachen Stein bedeckt ¹) . Die

1) Auf dem Urnenfriedhof der älteren Eisenzeit bei Jastorf im Kreise Uelzen,

veröffentlicht im Jahrbuch des Provinzial-Museums zu Hannover 1901-1904 von

G. SCHWANTES, sind unter 154 aufgedeckten Gräbern etwa 60 Beisetzungen gleich-

falls ohne Urne und nur als Knochenlager, allerdings auch häufig mit Beigaben,

beobachtet worden.
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Urnen standen meistens frei in der Erde, oftmals mit faustgrossen und

noch grösseren Steinen umstellt. Alle waren entweder mit einer Schüssel

oder mit napf- und mützenförmigen Gefässen bedeckt ¹) , einmal mit

einem Falzdeckel ( Gr. 47) und einige Male mit einem flachen Stein

(Gr. 38) ; im letzteren Falle war immer die Urne zerdrückt. Eine obere

Kennzeichnung der Gräber war nie aufzufinden. Von den Knochen-

resten auf das Alter der verbrannten Leichen zu schliessen war nicht

gut möglich, denn häufig ist augenscheinlich der Leichenbrand nur zum

Teil in der Urne beigesetzt gewesen . In vielen Fällen befand sich

aber auch sämtlicher Leichenbrand sorgsam geschichtet in der Urne vor,

der Schädel oben auf, dann die Beigaben und darunter die übrigen

Knochenteile, ebenso wie in früheren bronzezeitlichen Gräbern . Kinder-

gräber, auch Leichenbrand von Kindern habe ich nie entdecken können.

Nur einmal befanden sich in einem Grabe zwei Beisetzungen, sonst

immer nur eine. Beigefässe kamen nur vereinzelt vor ; ihre Zahl

beträgt 20 ; sie bestanden aus kleineren meist einhenkligen Töpfen, die

auf dem Leichenbrand in der Urne beigelegt waren, einige Male auch

neben der Urne lagen . Sieben Töpfchen standen auf den in die freie

Erde geschütteten Knochen. Eine Ausnahme machte eine grosse henkel-

lose schön verzierte Flasche, die als Beigefäss neben die Urne gestellt,

sich vorfand (Gr. 52) .

Die Urnen und ihre Verzierung.

Die Urnen fanden sich im allgemeinen in überwiegend gutem

Zustande vor : von fünfundfünfzig waren nur zwölf derart zertrümmert,

dass sie nicht wieder hergestellt werden konnten. Anzeichen des Ge-

brauchs der Töpferscheibe sind an denselben nicht wahrzunehmen, es

ist jedoch anzunehmen, wenn man die regelmässigen Formen und die

Gleichmässigkeit der Wandungen betrachtet, dass ein drehbares Hilfs-

mittel benutzt worden ist.

Das Material, aus dem die Gefässe geformt sind, ist ein wesent-

lich verschiedenes. Die hohen hellbraunen oder grauen meist zwei-

henkligen Töpfe sind aus gröberen Ton hergestellt und weniger oder

mehr, innen und aussen, geglättet. Die niedrigen, napfförmigen und

¹) In den Nachrichten über Deutsche Altertumsfunde 1890 S. 12 hat Pfarrer

KLUGE auf einem Latènegräberfeld bei Arnsburg ebenfalls festgestellt, dass sämt-

liche Urnen gedeckt waren, es wäre ihm jedoch nicht gelungen , nur einen einzigen

Deckel heil aufzufinden.

In der Zeitschrift für Ethnologie 1907, S. 186 , bespricht H. SEELMANN das

Latènegräberfeld von Klein-Kühnau bei Dessau und bemerkt, dass alle Urnen mit

Deckeln versehen waren.

Mannus , Bd. IV. 16
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die kugeligen Gefässe bestehen aus feinerem Ton, sie sind auch besser

gebrannt und sorgsamer geglättet. Einige dünnwandige schwarz glänzende

erscheinen wie poliert und sind aus schwärzlichem sehr feinen Ton her-

gestellt (Gr. 39 u. 51 ) : Was die Formen der Urnen anbelangt, so ist

die hohe einfache Topfform, meistens mit zwei Henkeln, siebzehnmal

vertreten, die niedrige Form, meistens mit einem Henkel , zehnmal , die

kugelige Form mit niedrigem Halse zehnmal, dieselbe Form mit höherem

Halse siebenmal, kleine Ösenhenkel haben 54 u. 59. Die Urne aus

Grab 10 hat vier Henkel. Sehr weite napfförmige Urnen waren acht

vorhanden und schliesslich kommt die doppelkonische Form dreimal

vor (Gr. 33, 41 u. 63) . Ohne Ausnahme bauen sich sämtliche Gefässe

von dem Gefässboden teils mit einer Auswölbung, teils mit wenig Ein-

wölbung bis zu ihrer grössten Ausweitung ohne Absatz auf, um sich

dann nach dem Halse zu mehr oder weniger wieder zu verengen. Der

Hals ist bei dem kugeligen und napfförmigen durch eine Kante vom

unteren Gefässkörper geschieden, jedoch niemals durch eine eingestrichene

Riefe oder Furche. Nur die drei doppelkonischen Gefässe sind von

dieser beschriebenen Form abweichend, da sie an der grössten Aus-

weitung eine Kante haben, die bei dem einen aus Grab 33 ein wenig

abgerundet ist. Bei allen Gefässen fehlt jedwede Andeutung eines

Fusses. Anstatt der Henkel sind häufig plastische Ornamente in Form

von paarweise gestellten Knöpfen (bei 30, 32, 53 u. 60) oder kleinen

kurzen abgerundeten Leisten angebracht. Viermal befindet sich eine

ähnliche kurze nasenförmige Leiste am obern und mittleren Bauche des

Gefässes (bei 5, 19, 20 u. 36) . Eine leider zerdrückte Urne besass

einen zickzackförmigen Wulst um den Hals (Gr. 11 ) . Bei zwei Urnen

ist der Rand gezackt (bei 12 u. 34) , man erkennt die Fingernägel , die

diese Verzierung hervorgebracht haben ¹) . Den tief eingeritzten soge-

nannten Kammstrich zeigen sehr deutlich fünf Urnen (2, 13 , 32, 57 u.

59) , bei fünf weiteren erscheint derselbe nur schwach (18, 31 , 35, 38

u. 51 ) . Bei elf Urnen, deren Oberfläche meistens gerauht und deren

Hals geglättet ist, wird die rauhe Fläche durch geglättete Längsstreifen

in besondere Felder abgeteilt (10, 13, 30 , 32, 45, 53, 55, 57, 59, 62

u. 65) . Drei von ihnen haben noch geglättete Querstreifen (32, 45 u.

55) . Hängende Dreiecke besitzen fünf Urnen (24, 52, 59, 61 u. 63),

immer in Zusammenhang mit runden eingedrückten Tupfen. Derartige

Tupfen kommen noch fünfmal guirlandenartig um den unteren Hals

gelegt vor (24, 52, 53, 59 u. 60) , auch zweimal vereinzelt am unteren

Henkelansatz (6 u. 27) .

¹) Auf Seite 72 der Nachrichten über Deutsche Altertumsfunde 1892 ist von

Nienburg an der Weser eine Urne abgebildet gleicher Form , mit gezähntem (ge-

zacktem) Rand und gleichfalls ohne Henkel.
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Von den Beigefässen hat nur eins ein horizontales Band von zwei

Reihen runder Tupfen (Gr. 53) und die grosse Flasche aus Gr. 52 ein

horizontales Doppelband aus Tupfen mit zwei Reihen daran hängender

Dreiecke.

Die Deckel haben überwiegend die Schüsselform, deren Rand

meistens nach innen gebogen ist, bei vieren hat der Rand keine Biegung.

Zwei Deckel zeigen unter dem Rand ein Paar nebeneinanderstehende

runde Löcher ¹) . Die meisten Deckel haben entweder ganz kleine läng-

liche durchlochte Ösenhenkel oder kleine rundliche Henkel. Der Falz-

deckel aus Gr. 47 hat einen dreieckigen Griff 2) . Von den beiden Näpfen,

die ebenfalls als Deckel dienten, besitzt der aus Gr. 53 vier Paar kleine

Knöpfe und eine horizontale Reihe runder Tupfen, der aus Gr. 44 ist

mit sich kreuzenden Strichbändern geziert 3) . Bei den drei mützen-

förmigen, sehr schön profilierten Deckeln 18 , 19, 62 ist der Boden ein

wenig nach innen gewölbt, der aus Gr. 18 ist mit einem kleinen Henkel

versehen ) . Ein Unikum ist die grosse Schüssel aus Gr. 33 ; ich ver-

weise auf die nähere Beschreibung derselben im Fundbericht.

Bei sämtlichen 55 ausgegrabenen Urnen wurde nur bei einer nicht

die geringste Spur von Bedeckung vorgefunden. Von 30 ermittelten

Deckschüsseln konnten leider nur acht rekonstruiert werden, von sechs

mützenförmigen Decknäpfen nur drei. Von den Urnen wurden 41

wieder hergestellt, von den Beigefässen 14.
—

Beigaben aus Metall und anderem Material.

Vergleichende Literatur aus neuerer Zeit mit Abbildungen :

W. HINDENBURG : Neue Funde der Latènezeit aus dem Kreise Teltow.

Mannus, Bd. II. S. 194 ff.

¹) Zwei derartige nebeneinanderstehende kleine runde Löcher befinden sich

an einem innen breit gefurchtem kleinen Teller mit erhabenem Boden in meiner

Sammlung. Er stammt aus dem spätbronzezeitlichen Gräberfelde in Rüdersdorf

und hat grosse Ähnlichkeit mit den bekannten sogenannten Köpenicker Tellern, die

gleichfalls zwei Löcher haben.
―

Auf dem latènezeitlichen Friedhof in Bülstringen (Reg.-B. Magdeburg) hat

Ph. WEGENER an zwei Schüsseln ebenfalls gleichgestellte Löcher gefunden. Zeit-

schrift f. E. 1895, S. 121 ff.

2) Ein gleicher Falzdeckel, aber ohne Griff, ist auf einer Gesichtsurne abge-

bildet aus Eilsdorf bei Halberstadt in d. Nachrichten über Deutsche Altertumsfunde

1894, S. 56.

³) Auf Seite 45 der Nachrichten ü. D. A. 1894 ist ein gleich geformtes und

verziertes Gefäss abgebildet aus Güssefeld (Altmark) .

¹) Ähnliche mützenförmige Näpfe sind abgebildet in d . Z. f . Ethn . 1895 S. 126.

Figur 1 , 3 und 20 aus Bülstringen (Bez. Magdeburg) · auch in d. Nachr. ü. D. A.

1890 S. 14 aus Arneburg (Altmark) .

---

16*
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Ph. WEGENER : Der Urnenfriedhof bei Bülstringen (Reg. -Bez. Magde-

burg) . Z. f. Ethn. 1895. S. 121 ff.

SEELMANN : Ein Gräberfeld der jüngeren Latènezeit bei Klein -Kühnau,

Kreis Dessau. Z. f. Ethn. 1907. S. 186 ff.

H. MEYER : Hügelgräber der ältesten Eisenzeit auf dem Brommberge

bei Wessenstedt, Kreis Ülzen. Nachr. f. d . A. 1897. S. 17 ff.

VOSS und STIMMING : Vorgeschichtliche Altertümer aus Brandenburg.

G. SCHWANTES : Gräber der ältesten Eisenzeit im östlichen Hannover.

Prähistorische Z. Bd. I. S. 140 ff.

KLUGE : Latène-Gräberfeld bei Arneburg (Altmark) . Nachr. ü . d . A.

1890. S. 9 ff.

F. PROCHNO : Urnenfunde bei Güssefeld (Altmark) . Nachr. ü . d . A.

1894. S. 43 ff.

M. WEIGEL : Die Hügelgräber von Nienburg a. d . Weser. Nachr. f. d .

A. 1892. S. 69 ff.

HIRT : Metallgeräte von den Bronze- und den Latène-Gräberfeldern

des I. Jerichowschen Kreises, Provinz Sachsen. Nachr. ü. d . A.
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*

Metallsachen aus Bronze sowohl, als auch aus Eisen , waren den

Gräbern des Schmetzdorfer Urnenfeldes ziemlich reichlich beigelegt.

Fibeln. Aus Eisen sind sechs bis neun vorhanden gewesen, sie

wurden jedoch sämtlich in einem sehr defekten Zustand vorgefunden.

Keine einzige liess ihre ursprüngliche Gestaltung noch genau erkennen.

Bei der Herausnahme bildeten sie meistens einen grösseren Eisenrost-

Klumpen und nachdem bei der Reinigung die rostigen Teile entfernt

wurden, zeigte es sich, das selbst der Metallkern vom Roste sehr zer-

fressen war. Bei 19 u . 30 (Taf. XXXIX) sind noch einzelne Teile vom Bügel

und von der mit Draht umwickelten Achse erkennbar. — Desto besser

erhalten sind zwei Fibeln aus Bronze mit dunkelgrüner Patina . Die sehr

grosse mit breitem schildförmigen Bügel aus Gr. 7 hat eine seltene Form

und ist in einem Stück gegossen , an dem die Achse mit der Sehne und der

Nadel befestigt ist. Siehe das Nähere in Fundbericht und Zeichnung

(Taf. XLI) . Aus Bülstringen sind zwei ähnliche Fibeln abgebildet (Fig. 53

u. 66) , es fehlt ihnen nur der Sattel . In der Zeitschr. f. Ethn. 1911 ,

S. 690 , Figur 62 (R. BELTZ : die Latènefibeln) , ist eine formverwandte

Fibel aus Osterburg (Altmark) als Sonderform abgebildet und wird
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dort als Spät-Latènefibel angesehen. BELTZ sagt allerdings , dass diese

schwere Form auch älter sein könne ; die Fibel ist von KUPKA ver-

öffentlicht in der Sächsisch-Thüring. Jahresschrift 1910, Taf. I , 16. —

Die kleinere niedrige Bronzefibel aus Gr . 19 ist in ihrer Art ein Kunst-

werk und aus einem Stück runden Draht hergestellt. Ihre scheinbar

ältere Form, mit dem in drei Spitzen fächerartig auseinander gebogenen

Fussende, könnte den Fibeln mit figürlichem Schmuck zugerechnet

werden. (Siehe Abb. 19 auf Taf. XLI, auch Fundbericht .) Eine gleiche

Fibel ist mir nicht bekannt.

Gürtelhaken aus Eisen sind siebzehn gefunden. Vier von

ihnen sind blattförmig und der aus Gr. 13 zeichnet sich durch seine

besonders breite Blattform und durch seinen guten Erhaltungszustand

hervorragend aus. 58 (Tafel XL) hat am Ansatz der Zunge drei

Querriefen und darunter einige flache Längsriefen ; merkwürdigerweise

ist die Zunge dieses Gürtelhakens nach dem Rücken herumgebogen,

während bei allen übrigen die breite Zunge an einem Ende und der

spitze Haken am andern einseitig umgebogen sind. Bei 15, 18 , 19,

42, 53 u. 58 sind beide Seitenkanten des Rückens gerippt. An dem

breiten Ende des Gürtelhakens aus Gr. 2 befanden sich anstatt der

Zunge zwei seitwärts angebrachte herumgebogene Lappen (siehe auch

Jastorf Figur 77). Bei dem sehr kleinen aus Gr. 29 ist die Zunge

aussergewöhnlich lang. (Gerippte Gürtelhaken sind bei VOSS u.

STIMMING aus Bochow, Kr. Zauch-Belzig, abgebildet) .

Nadeln. Von 22 Nadeln ist die kleinere Ösennadel aus Gr. 54

aus Bronze, alle anderen Nadeln sind aus Eisen . Eine grössere Ösen-

nadel mit länglichem Öhr lag in Gr. 13. — Sogenannte Kropfnadeln

lieferten die Gräber 17, 24, 45, 52, 53, 55, 58 u. 60, die kropfartige

Ausbiegung befindet sich teils in der Mitte, teils unter dem Kopfe der

Nadeln. 17 und 24 haben eine doppelte Ausbiegung und ähneln dem-

nach den älteren Schwanenhalsnadeln. Bei 19 ist der Kopf vasenförmig.

Acht Nadeln haben doppelkegelige Köpfe, an denen vielfach Stückchen

Bronzeblech hafteten, ein Beweis dafür, dass sie mit einem

Bronzeüberzug versehen gewesen sind ; bei der aus 42 ist dies noch

gut sichtbar. Einen runden Scheibenkopf haben 26, 58 u . 60. Bei 45

u. 55 bilden vertikal stehende Platten den Kopf, bei der ersteren ist diese

Platte an beiden Seiten bogenförmig ausgeschnitten, bei der letzteren

ist sie eckig. Eine runde, löffel- oder schalenförmig eingebogene Kopf-

scheibe besitzt die Nadel aus Gr. 53 , die Scheibe steht gleichfalls senk-

recht. (Seitenstücke sind abgebildet aus Kl . -Kühnau Figur 35 und aus

Bülstringen Figur 38.) 14 u . 50 haben einen grossen bombenförmigen

Kopf, der aus zwei schwachen Bronzeschalen besteht, die mit ihren

Rändern zusammen gelötet sind . Auf der Mittelkante war ein kurzes



240 [8Hermann Busse.

Strichornament angebracht, und bei 50 sind auf der unteren Schale noch

vier kleine Kreise eingedrückt. Ausgeschlossen ist es nicht, dass die

grosse Nadel aus Gr. 42 ebenfalls diesen bombenförmigen Kopf besass,

er scheint abgeschmolzen zu sein, denn ein Bronzeschmelzklumpen haftet

noch daran (siehe Taf. XL). (Bombennadeln sind abgebildet aus

Jastorf Figur 54 und in VOSS u. STIMMING aus Fohrde.)

Die Nadeln aus 13, 14, 19, 27, 42, 50 und 58 sind unter dem

Kopfe ringförmig horizontal gerieft, ganz besonders reichlich die aus

Gr. 50, bei dieser sind selbst die Flächen und Kanten des vierkantigen

Kopfes mit Einkerbungen versehen, trotzdem darüber die Bronseschalen

befestigt waren.

Von fünfzehn Ringen ist der aus Gr. 6 aus Bronze gegossen, alle

übrigen sind aus Eisen hergestellt. 8, 13 , 53 und 58 werden Fingerringe

gewesen sein, die anderen, namentlich die grösseren entweder Gürtel oder

Tragringe. 28 und 29 haben einen vierkantigen Querschnitt und sind

besonders gross . An einigen Ringen ist eine Lötstelle sichtbar, bei

Nr. 13 sehr deutlich, sie werden an einem vergänglichen Gegenstand

(aus Leder oder Gewebe) befestigt gewesen sein.

Ohrringe fand ich etwa 45, alle haben die bekannte Form ,

die als Segelohrringe bezeichnet wird. Sie bestehen aus einer im

Bogen und hohl getriebenen schwachen Bronzeplatte, die an einem Ende

gerade abgeschnitten ist, am anderen in einem Halbkreis gebogenen Draht

spitz ausläuft, auf welchem sehr häufig eine Perle, mitunter auch zwei

stecken. Auffallend ist, dass sich in den Gräbern 10 und 30 nur je

ein Ohrring fand, während in den anderen zwei auch drei , selbst vier

und fünf, in Gr. 58 sogar sechs lagen. Die schildförmige Platte ist ent-

weder unverziert oder mit zwei Querriefen und zwei bis fünf Längs-

riefen versehen, die in der unteren Seite eingeschlagen sind, sodass sie

auf der oberen Seite als Rippen hervorstehen. Ausserdem sind häufig

auf dem Schilde vier kleine runde Löcher eingeschlagen, von denen

sich an jeder Ecke eins befindet (Taf. XLI) .

Die Perlen , die an den Ohrringen haften, sind teils grössere

aus blauem Glasfluss , teils kleinere, gelblichgraue, aus einer feinen

Tonmasse gefertigte . Sie fanden sich auch ohne Ohrring vor, und sind

vielfach beschädigt, die Perlen sowohl wie auch die Ohrringe haben

wahrscheinlich schon bei der Verbrennung der Leiche sehr gelitten . Es

wurden vierzig bis fünfzig Perlen gefunden . Nur an einer liessen sich

zwei kleine Einstiche und einige fein eingeritzte Kreise um diese herum

wahrnehmen. An einer zweiten Perle ist dieselbe Verzierung, nur un-

deutlicher, zu erkennen (Taf. XLI) .

Zwei Armbänder aus Eisen lagen in Gr. 3. Das eine band-

förmige ist an einem Ende abgebrochen, im anderen Ende sind zwei
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kleine Löcher eingeschlagen, als Verzierung sind zwei kleine Kreise ein-

gedrückt. Das zweite Armband ist aus eckigem Draht gefertigt, der

Querschnitt ist länglich vierkantig. (Siehe Tafel XXXVIII .) (Aus Jastorf

sind zwei gleiche Armbänder abgebildet Figur : 46 und 47.)

Die Hälfte eines geperlten Halsringes aus Eisen fand sich in

dem völlig zerstörten Grabe 70 (siehe Tafel XXXVIII) . Zwei gleichge-

formte, selten schöne Bronze - Halsringe lagen in Gr. 19 ; sie sind

als besonders hervorragende Fundstücke des gesamten Gräberinventars

anzusehen. Seitenstücke aus der Latènezeit sind mir nicht bekannt

(siehe Fundbericht und Tafel XXXIX).

Messer , sichel- oder halbmondförmige aus Eisen sind drei ge-

funden : 7 , 16 und 17. Das grösste aus Gr. 7 zeigt ein Stück der ab-

gebrochenen Griffzunge. (In Bülstringen sind vier gleiche Messer ge-

funden und in Figur 54-57 abgebildet. )

Ein Pfriemen aus Knochen lag in der doppelkonischen Urne des

Grabes 41. (Nach der Prähistorischen Z. III , S. 213 ist von RADE-

MACHER ein Knochenpfriemen in einer latènezeitlichen Wohngrube

auf dem Kartstein bei Eiserfey gefunden worden .)

Schliesslich erwähne ich noch einen Wetzstein aus Gr. 7 von

sehr feinem grauen Sandstein (siehe Tafel XXXVIII) .

Fund-Bericht.

(Siehe Gräberkarte Abb. 1 und Abbildungen auf Tafeln XXXII-XLI.)

Die Metallbeigaben ohne besondere Angabe sind aus Eisen.

Abkürzungen : H. ist die Höhe des Gefässes,

W. der weiteste horizontale Durchmesser.

M. der Durchmesser der Mündung,

B. der Durchmesser des Bodens oder der Standfläche .

Bei den angegebenen Massen sind jedesmal Zentimeter gemeint.

Die Zahlen der Abbildungen auf den Tafeln sind die Grabnummern.

Grab 1 .

An der Nordwest-Ecke des Friedhofs stand in freier Erde, nur

40 cm tief, eine dickwandige, halbbraune Urne mit zwei kräftigen Henkeln,

von denen jeder eine breite Längsfurche hat. Das Gefäss ist etwas

schief geformt und geglättet. In der Höhe des oberen Henkelansatzes

setzt sich der Hals schwach ab und verengt sich nach dem nach aussen

gewendeten Mündungsrande. H. 30, W. 22, M. 10-11 , B. 9. Von

einem Deckgefäss fanden sich einige Bruchstücke , aus denen jedoch die

Form nicht festgestellt werden konnte. Im Leichenbrande waren keine

Beigaben (Taf. XXXII) .
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Abb. 1. Schmetzfelder Gräberfeld mit Dorfstrasse.

Grab 2.

In gleicher Tiefe wie Gr. 1 , 1 m davon entfernt , in freier

Erde, eine braune, henkellose , schwachwandige Urne ; H. 26, W. 26,

M. 16, B. 11. Sie ist auf der Oberfläche mit unregelmässigen, schrägen ,

senkrecht und wagerecht gezogenen Kammstrichen geziert. Der hohe

geglättete stark eingewölbte Hals ist schwach abgesetzt, der Rand nach

aussen gewendet (Tafel XXXII) . Die Deckschüssel ist höchstwahrschein-

lich vom Pfluge zerstört, ihr Rand war nach innen gebogen. An einem

Randstücke sind zwei nebeneinander stehende runde Löcher gebohrt.

Beigaben : Ein sehr verrosteter grosser Gürtelhaken, mit umge-

bogenen Seitenarmen am breiten Ende und spitzen, umgebogenen Haken

am andern Ende ; Länge 16, an der Zunge 2,5, an der Spitze 1 cm

breit (Taf. XXXVIII).

Grab 3.

In freier Erde, 45 cm tief, eine kugelige , zweihenklige, ziemlich

dickwandige, gerauhte Urne aus hellbraunem Ton. Ihr kurzer, zylindrischer

Hals ist am Rande glatt abgeschnitten : H. 26, W. 27, M. 16, B. 11 .

(Taf. XXXII) . Von den zerstreuten Deckelstücken hat eins einen

kleinen Ösenhenkel.

Beigaben : (Taf. XXXVIII) Zwei Armbänder. Beide sind aus band-
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förmigem Eisen hergestellt und zerbrochen. Das eine , nur 4 mm

breit, hatte an einem Ende ein rundes Loch, am andern einen kleinen

Haken. Bei dem zweiten Armband, 8 mm breit, fehlt das eine Ende,

am andern sind zwei runde Löcher eingeschlagen. Eine kleine, oben

stark gerostete und gebogene Nadel, deren Kopf oder Öhr fehlt.

Grab 4.

Nur 90 cm entfernt von Gr. 3 stand zwischen Steinen eine kleine

kugelige, geglättete, braune Urne mit dem Leichenbrand eines jugend-

lichen Menschen. Ihr kurzer Hals ist schräg nach aussen gewendet und

der Rand abgerundet ; H. 15, W. 15, M. 11 , B. 6,5 (Taf. XXXII) .

Von dem Deckgefäss fanden sich nur wenige schwachwandige Stücke .

Beigaben : Vier Ohrringe aus Bronze, an einem steckte eine bläu-

liche Perle, in jedem Ohrring waren vier kleine runde Löcher, zwei

Quer- und drei Längsriefen eingeschlagen.

Grab 5.

In schwarzer Erde stehend eine weitmündige, geglättete , schief

geformte braune Urne mit einem kleinen, spitzen Buckel anstatt des

Henkels. Der Rand des kurzen, schräg nach aussen gewendeten Halses

ist gerundet ; H. 21,5, W. 27,5, M. 25, B. 11. Die Urne war mit ver-

hältnismässig starken Knochen bis obenhin gefüllt und mit einer Schüssel

bedeckt, deren Rand nach innen gebogen ist. Am Rande sitzt ein

kleines undurchlochtes Henkelchen ; H. 10 , M. 26, B. 7 (Taf. XXXII) .

Beigaben: Ein rundliches grösseres verrostetes Eisenstück, 6 cm

lang, 5 cm hoch, das beim Reinigen in viele Stücke zerfiel . Scheinbar

bildete es ursprünglich eine Fibel .

Grab 6.

Eine mit Steinen umpackte, napfförmige, geglättete braune Urne,

deren kurzer, schräg nach aussen stehender Hals am Rande gerundet

ist. An der Absetzung des Halses befindet sich ein kleines undurch-

lochtes Henkelchen ; H. 18, W. 25, M. 23, B. 11. (Taf. XXXIII ) . Von

dem Deckgefäss fand ich einige Bruchstücke, aus denen die Form nicht

zu erkennen war.

Beigaben : Ein Bronzering aus 3 mm starkem rundlichen Draht.

Der Ringdurchmesser beträgt 3 cm (Taf. XXXIX) .

Grab 7.

Auf einem flachen Stein stand in der Tiefe von 50 cm eine grosse,

dickwandige, schön gegliederte, napfförmige, einhenklige Urne, deren

wenig eingewölbter Hals durch eine schwache Riefe abgesetzt und deren

Mündungsrand schräg nach aussen gewandt ist. Das Gefäss ist schwärz-
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lich und rotbraun gefleckt ; H. 25, W. 31 , M. 29, B. 12 (Taf. XXXII) .

Die Urne war mit sehr starken Knochen gefüllt. Von den Bruchstücken

einer dunkelbraunen Deckschüssel hatte ein Randstück einen kleinen

Schnurhenkel.

Beigaben: (Taf. XXXVIII) . Ein 9 cm langes und 2 cm breites halb-

mondförmiges Rasiermesser aus Eisen und ein 12 cm langer Wetzstein,

der in der Mitte 4 cm breit und an beiden Enden zugespitzt ist ; die

eine Langseite ist flach, die andere gerundet. Alle Seiten sind glatt

abgeschliffen. Eine sehr gut erhaltene Bronzefibel , 7,3 lang. Die

Rolle ist 6 lang. Der Kopf mit dem Bügel und dem Fuss sind aus

einem Stück gegossen. Der 2 cm breite schildförmige Bügel legt sich

am Kopfe als Ring um die runde Achse und bildet bis zu der seitlich

herausgearbeiteten ausgehöhlten Nadeltasche einen Halbkreis, wendet

sich sodann, einen Spitzbogen bildend, nach oben und endet am breiten

Rücken, an dem der Fuss festgelötet ist. Am Fussende sind sattel-

förmig zwei Wülste angebracht, von denen der hintere etwas grösser

ist, als der vordere . Beide haben eine Querriefe, der Sehnen-

draht hat einen rechteckigen Querschnitt und umschlingt den Hals , rollt

sich auf einer Seite siebenmal, auf der anderen Seite achtmal um die

runde Achse und legt sich als gerundete und zugespitzte Nadel in die

Nadeltasche (Taf. XLI) .

Grab 8.

In freier Erde, 45 cm tief, stand eine hohe, ganz windschiefe , geglättete ,

hellbraune, zweihenklige Urne mit einem schwach abgesetzten, niedrigen,

etwas schräg nach aussen stehendem, oben abgerundetem Halse ; H. 29,

W. 24, M. 16,5, B. 13,5 (Taf. XXXII) . Die Stücke der Deckschüssel lagen

sehr zerstreut, ein Randstück hat einen kleinen Schnurhenkel. Es fanden

sich auch Bruchstücke eines kleinen dünnwandigen Beigefässes.

Beigaben: Ein offener Ring aus rundem, 2 mm starkem Draht .

Durchmesser 2 cm.

Grab 9.

Ziemlich flach, etwa 35 cm tief lagen zwischen Steinen die Stücke

einer dunkelbraunen, schwachwandigen Urne , deren Form sich nicht

feststellen liess .

Beigaben: Zwei schildförmige Ohrringe. Auf dem Schilde drei

Längs- und zwei Querrippen, an den Ecken vier kleine runde Löcher.

Eine blaue Glasperle.
--

Grab 10.

In freier Erde stand die grosse, kugelige, gerauhte braune Urne,

ohne abgesetzten Hals mit nur wenig nach aussen gewendetem Mündungs-

rande und mit vier kleinen Henkelchen . Von jedem der Henkel zieht

sich ein geglättetes Band bis zum Boden herunter und über dem Boden
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legt sich ein horizontaler glatter Streifen herum ; H. 32, W. 32, M. 18,5,

B. 14. Bedeckt ist die Urne mit einer kleinen, dunkelbraunen Schüssel

mit gerundetem nicht eingebogenem Rande, unter dem ein kleiner Ösen-

henkel sitzt ; H. 9, M. 20, B. 8 (Taf. XXXIII) . Neben der Urne lag

ein kleines roh gearbeitetes, einhenkliges, konisches Beigefäss von der

Form einer Tasse ; H. 7, M. 12, B. 7 (Taf. XXXII) .

Beigaben : Ein sehr gerosteter Gürtelhaken , 9 lang und 2 breit,

mit umgebogener Zunge und abgebrochenem Haken. Ein grosser Ring

aus 4 mm starkem runden Draht. Durchmesser 4 cm. Fest angerostet

am Ring sitzt ein 3,5 cm langes Nadelstück und ein Ohrring mit 4

runden Löchern (Taf. XXXVIII) .

Grab 11.

Nur 35 cm tief, zwischen einer Steinpackung lagen die Bruchstücke

einer grösseren hellbraunen, aus grobem Ton gefertigten Urne, deren

Form nicht zu ermitteln war. Einige Stücke zeigten einen im Zickzack

aufgelegten, also plastischen Wulst, der die Urne am oberen Bauche

ringsherum geziert haben wird . Die Form des Deckgefässes bleibt hier

fraglich, da nur wenige Scherben desselben sich vorfanden.

Beigaben: Reste einer Fibel ?

Grab 12.

Ebenfalls durch Steine völlig zerdrückt eine einfache henkellose

hellgraue Urne, deren Rand gezackt war. Die Gefässform und der ge-

zackte Rand sind gleichartig mit der Urne aus Gr. 34, nur dass die

erste grösser ist ; H. etwa 26, W. 24, M. 22. — Das Deckgefäss bleibt

hier fraglich.

Keine Beigaben.

Grab 13.

In freier Erde, 45 cm tief, eine kugelige, sehr sauber gearbeitete,

hellbraune, zweihenklige Urne, deren Aussenfläche mit unregelmässigen,

schrägen, senkrechten und wagerechten feinen Kammstrichen versehen

ist. Der hohe, schwach abgesetzte Hals ist geglättet und wenig ein-

gewölbt, der Mündungsrand nach aussen gewendet und mit einer Rand-

leiste verstärkt. Rechts und links der beiden Ansätze des einen Henkels

sind drei runde Grübchen eingedrückt. Die Aussenfläche wird durch

vier glatte Längsstreifen in gleiche Felder eingeteilt. Das Gefäss ist

aus feinem hellbraunen Ton hergestellt und sehr hart gebrannt ; H. 32,

W. 32, M. 15, B. 11. Bedeckt war die Urne mit einer Schüssel, an

deren stark nach innen gebogenem Rande ein kleiner Henkel sitzt ;

H. 8,5, M. 21 , B. 6,5 (Taf. XXXIII) . Auf dem Leichenbrande lag ein

tassenförmiges kleines einhenkliges Beigefäss von starker Wandung ;

H. 8, M. 10, B. 6 (Taf. XXXII) .
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-

Beigaben : (Taf. XXXVIII) Eine Bronzenadel mit doppelkonischem Kopf.

Länge 13,5 cm. Unter dem Kopf 9 ringförmige Riefen. Ein breiter

sehr gut erhaltener blattförmiger Gürtelhaken mit breiter umgebogener

Zunge und spitzem Haken ; Länge 9, Breite 3. Zwei Ohrringe mit je

4 kleinen runden Löchern und blauen Glasperlen auf dem Haken.

Eine Öhrnadel, 10 lang. Das Öhr ist 1 cm lang. Drei Ringe aus

rundem Draht von 3, 2,3 und 2 cm Durchmesser. An dem einen Ringe

scheint etwas angelötet gewesen zu sein ; er hat eine Lötstelle . Einige

Stücke einer Fibel.

Grab 14.

-

In gleicher Tiefe wie Gr. 13 eine dünnwandige, braune, schwarz

gefleckte, geglättete und gut gebrannte Urne, deren Henkel am Rande

ansetzt und dessen wenig abgesetzter eingewölbter Hals am Rande

glatt abgeschnitten ist ; H. 21 , W. 22, M. 15, B. 8,5 (Taf. XXXII) .

Die Stücke des Deckgefässes gehören zu einer Schüssel mit wenig nach

innen geneigtem Rande und einer kleinen durchbohrten Öse.

Beigaben: Eine Bombennadel , 12 cm lang. Der Kopf besteht aus

zwei schwachen Bronzeschalen, von denen die obere mit ihrem Rande

über die untere greift. Der Durchmesser der Schalen beträgt 3,3 cm.

Unter dem Kopfe sind einige ringförmige Riefen eingezogen. Das obere

Ende der Nadel, an dem die Schalen befestigt sind, ist vierkantig

(Taf. XLI) . Ein Gürtelhaken, 8 lang, mit breiter, abgebrochener

Zunge (Taf. XXXVIII) .

Grab 15.

Nur 30 cm tief lagen die Stücke einer dunkelbraunen, geglätteten,

schwachwandigen einhenkligen Urne. Ihre Form ähnelt der aus Gr. 14 ;

W. 22, B. 9,5. Die Randstücke fehlten. Von dem Deckgefäss fanden

sich nur wenig zerstreute Stücke .

Beigaben : Ein 7 cm langer Gürtelhaken mit ziemlich langer Zunge

und umgebogenem spitzen Haken. Auf der andern Seite sind die

beiden Längskanten gerippt (Taf. XXXIX).

Grab 16.

Ebenso flach wie Gr. 15. Die schwachwandige braune Urne war

sehr zerdrückt, die Stücke dort gelassen ; B. 11. Vom Deckgefäss fand

sich nicht die geringste Spur.

Beigaben : Ein halbmondförmiges Rasiermesser, das sehr verrostet

ist. Länge 8 , Breite 2 cm (Taf. XXXIX) .

Grab 17.

Auch nur 30 cm tief, in einer Steinpackung lagen die Stücke einer

einfachen, hellbraunen, dickwandigen Urne ; diese ebenfalls dort gelassen ;

B. 11-12. Mehrere Stücke einer Deckschüssel lagen auch dazwischen.
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Beigaben : (Taf. XXXIX) Ein 11 cm langer Gürtelhaken mit einer 3 cm

langen schmalen Zunge und spitzem Haken. An demselben ist eine 10 cm

lange Kropfnadel mit einem einfach herumgebogenen Ende (anstatt des

Kopfes) fest angerostet. Ein halbmondförmiges Rasiermesser, sehr

verrostet. Länge 8, Breite 2,5 cm.

-

Grab 18.

In der Tiefe von 40 cm stand unter einer Decke aus faustgrossen

Steinen eine plumpe, schiefe, dickwandige, vasenförmige, hellgraue Urne

ohne Henkel. Der obere Rand fehlt. Die Aussenfläche ist bis zum

geglätteten Halse mit schwachen vertikalen und schrägen Kammstrichen

geziert ; H. 25, W. 20,5 , B. 14,5 . Als Bedeckung dient ein schön pro-

filierter, geglätteter schwarz gefleckter Napf, dessen Standfläche ein

wenig eingewölbt ist . Der abgesetzte ziemlich hohe, stark eingezogene

Hals wendet sich mit seinem Mündungsrande nach aussen. Am oberen

Bauch sitzt ein kräftiger Ösenhenkel ; H. 12, W. 19,5, M. 18,5, B. 6,5

(Taf. XXXII) .

Beigaben : Ein 10,5 cm langer Gürtelhakel mit abgebrochenem

Haken und einer 2,5 cm langen schmalen Zunge. Beide Längskanten

des Rückens sind gerippt (Taf. XXXIX) . Ein Fibel-Bruchstück, 7 cm

lang, sehr gerostet, zerfiel beim Reinigen in viele Stücke.

Grab 19.

-

In freier Erde, 50 cm tief, stand eine hohe braune, schwarzgefleckte,

sauber geglättete Urne mit schwach abgesetztem, sehr hohem, nach

oben sich verengendem Halse, dessen Rand schräg nach aussen gerichtet

ist. Am oberen Bauche sitzt ein kleiner nasenförmiger Zapfen ; H. 30,

W. 22 (am Halsansatz 15) , M. 11 , B. 10,5. Als mützenförmige Be-

deckung diente ein ähnlich profilierter Napf wie der aus Gr. 18, er ist

nur niedriger und hat keinen Henkel ; H. 7,5, W. 16, M. 15, B. 5,5

(Taf. XXXIII und XXXVII) . Neben der Urne lagen auch noch einige

Knochen und darin ein kleines, kugeliges , hellbraunes Beigefäss mit

einem starken Henkel ; H. 7, W. 9,5, M. 7,5, B. 4 (Taf. XXXIII) .

-

Beigaben : (sämtlich auf Tafel XXXIX, nur die Bronzefibel auf

Tafel XLI) . Ein 9 cm langer Gürtelhaken mit umgebogenem

Haken und Haftzunge. Die Längskanten des Rückens sind gerippt

und die untere Seite hat drei flache Längsriefen. Zwei Bronze-

Halsringe. Sie sind spiralförmig zusammengebogen, um in die Urne

hineingelegt werden zu können , es war kaum möglich , sie wieder

herauszuheben, da ich die gut erhaltene Urne nicht zerschlagen wollte .

Erst am anderen Tage gelang es mir und zwar nur an einer Stelle der

Urnenmündung, dort wo ein Stück vom Rande abgeschlagen war. Beide

Halsringe haben gleiche Form und sind aus 5 mm starkem runden Bronze-
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-

draht gefertigt. Der Draht ist an beiden Enden gleichmässig bandförmig

plattgehämmert. Jedes Band ist 8 cm lang. Die Enden beider Bänder

sind 1,5 cm übereinander gelegt und durch eine starke Niete ver-

bunden. An einem Halsringe ist das Band 1,8 cm breit und mit zehn

konzentrischen Kreisen verziert. Das des anderen Ringes ist nur 1,5 cm

breit und hat sechs konzentrische Kreise. Zuerst sah ich diese beiden

Halsringe als Armbänder an, doch ergab es sich, nachdem die ganze

Länge gemessen wurde, dass sie auseinandergezogen über den Kopf

gelegt werden können . Eine kleine Bronzefibel, 5 cm lang, aus einem

Stück runden Draht hergestellt. Die Fortsetzung der spitzen Nadel ist

am Kopf einmal nach rechts umgedreht, geht dann im Bogen nach links,

darauf in drei Windungen wieder zur Mitte zurück, setzt sich nun als

breit gehämmerter Bügel zur flach herausgearbeiteten Nadeltasche fort,

um als runder Draht aufrecht- und wieder zurückgebogen in drei Spitzen

zu enden. Die beiden Längskanten des 1 cm breiten Bügels sind ge-

rippt und in der Mitte des Bügels befindet sich ein Längsgrat. Die

Fibel ist sehr gut erhalten. Eine starke Nadel mit grossem halb-

kugeligen Kopf, auf dem eine horizontale Scheibe sitzt. In diesen

durchbohrten vasenförmigen Kopf ist die 11 cm lange Nadel einge-

lassen. Ein Ohrring mit vier kleinen runden Löchern war an der

Nadel festgerostet. Ausserdem lag neben der Urne eine 7 cm

lange stark verrostete Fibel. Am Bügel sind nebeneinander angebrachte

sattelförmige Querwülste sichtbar, ebenso auch an der Achse einige

Drahtwindungen. Ein Stück runder, 12 cm langer, gebogener Draht

aus Bronze, der an den beiden Enden schwächer wird und abge-

brochen ist.

―

Grab 20.

In freier Erde stand, 55 cm tief, eine dickwandige, braune, schwarz-

gefleckte und geglättete Urne von napfförmiger Gestalt. Am Bauche

sitzt ein nasenförmiger kleiner Zapfen . Der Rand des niedrigen, schräg

nach aussen gerichteten Halses ist glatt abgeschnitten ; H. 21 , W. 24,

M. 21 , B. 9,5 (Taf. XXXIII) . Nur wenige Stücke einer Deckschüssel

lagen in der Erde zerstreut, einige in der Urne.

Keine Beigaben.

Grab 21 .

In der Tiefe von 45 cm lagen, von einigen Steinen umlegt und

auf einen flachen Stein geschüttet , eine Menge Knochen, die mit einem

grösseren flachen Stein bedeckt waren.

Keine Beigaben.

Grab 22.

In der Entfernung von 1,5 Metern von Grab 21 befand sich ein
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gleiches Knochenlager , das die Bruchstücke eines kleinen Gefässes

enthielt.

Beigaben : Verrostete Stücke einer Nadel.

Grab 23.

Abermals ein Knochenlager mit Steinpackung, einige Bruchstücke

von einem kleinen Beigefässe lagen dazwischen und das Ganze war

mit einem grossen flachen Stein bedeckt.

Keine Beigaben.

Grab 24.

Unter einer Steinpflasterung stand eine braune, sehr weitbauchige,

dünnwandige, geglättete Urne mit hohem eingewölbten, sich nach dem

glatt abgeschnittenen Rande verengenden Halse. Unter dem Halsansatze

sitzt ein kleiner Ösenhenkel und unter diesem legt sich ein Band aus

zwei horizontalen Riefen herum . Zwischen den Riefen eine Reihe

runder Einstiche und an dem Bande hängen Dreiecke , die aus parallelen

Riefen gebildet sind . An den Spitzen dieser Dreiecke hängen nochmals

gleichgebildete Dreiecke. In jeder Dreiecksspitze befinden sich drei

kleine runde Einstiche ; H. 25, W. 26, M. 11 , B. 10 (Taf. XXXIII) . Die

kleine Deckschüssel, mit nach innen gebogenem Rande, war sehr zerdrückt.

Beigaben : Eine sehr gut erhaltene Kropfnadel, 8 cm lang, bei der

sich unter dem abgebrochenen verrostetem Kopfe noch eine zweite Aus-

biegung befand, ähnlich wie bei der Nadel aus Gr. 17 (Taf. XL) .

Grab 25.

Von den Decksteinen zerdrückte, dickwandige, napfförmige, rohe

Urne ohne Henkel, deren Form nicht sicher festgestellt werden konnte.

Eine Bedeckung bleibt fraglich. Keine Beigaben.

Grab 26.

Bei diesem Grabe waren gleiche Verhältnisse wie beim vorigen,

die Steine waren noch zahlreicher und grösser, deshalb die Urne und

eine Deckschüssel noch mehr zerstört.

Beigaben: Eine sehr gerostete 9 cm lange Nadel mit einem platten

Scheibenkopf (Taf. XL) .

Grab 27.

In freier Erde, 55 cm tief, stand die dünnwandige graue, schwarz

gefleckte, schön geglättete und aus feinem Ton hergestellte, kugelige

Urne mit hohem eingewölbten Halse, der sich nach dem schräg nach

aussen gewandten Rande stark erweitert. Am Halse sitzt ein kräftiger

Bandhenkel. An jeder Seite des unteren Henkelansatzes sind je drei

runde Grübchen eingedrückt ; H. 21 , W. 21 , M. 15, B. 10. Bedeckt

war die Urne mit einer stark ausgewölbten, kleinen Schüssel , deren
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Rand nicht eingebogen ist. Eine kleine durchbohrte Öse sitzt dicht

unter dem Rande ; H. 6,5 , M. 18,5, B. 7 (Taf. XXXVII) . Auf dem Leichen-

brande lag ein kleines, henkelloses Töpfchen ; H. 5,5, M. 7, B. 3,3

(Taf. XXXIII) .

Beigaben : Eine starke 13 cm lange etwas gebogene Nadel mit

einem verhältnismässig kleinen, doppelkonischen Kopfe. Unter diesem

ist die Nadel durch fünf ringförmige Riefen geziert (Taf. XL) . Ein

starker sehr verrosteter Ring von 3 cm Durchmesser (Taf. XXXVIII) .

Zwei graue kleine Tonperlen. Fibelreste .
-

Grab 28.

Durch zwei grössere Steine gänzlich zerdrückte Urne mit Deck-

gefäss. Die Formen waren nicht festzustellen .

Beigaben : Ein sehr starker, vierkantiger , offener Ring, dessen

Durchmesser 4 cm beträgt. An demselben war ein Stück von einer

Nadel fest angerostet (Taf. XL).

zerbrochen, aus rundem Draht.

Ein kleinerer Ring, in zwei Stücke

Durchmesser 2,4 cm (Taf. XXXIX) .

Grab 29.

Nur 35 cm tief eine einfache aber dickwandige graue Urne von

hoher Topfform, jedoch sehr zerdrückt ; H. 24, W. 20, M. 18, B. 10.

Die Stücke wurden an Ort und Stelle belassen. Bedeckt war die Urne

von einer starkwandigen Schüssel mit glattem, nicht eingebogenem Rande.

Beigaben : Ein 1 cm starker vierkantiger Ring, dessen Durchmesser

5 cm beträgt. An demselben hing ein kleines schwaches verrostetes

Ringelchen (Taf. XXXVIII) . Ein kleiner Gürtelhaken, 4,5 cm lang, mit

einer 2,5 cm langen schmalen Zunge und einem verhältnismässig langen

Haken (Taf. XL) . Zwei Ohrringe, ohne Löcher und ohne Riefen .
-

-

Grab 30.

In freier Erde, 50 cm tief, stand eine kugelige, gerauhte braune

Urne, mit niedrigem, nicht abgesetzten, ein wenig eingewölbten Halse,

dessen Mündungsrand sich nach aussen wendet. Auf der Schulter sitzen

in gleichen Abständen vier Paar kleine spitze Knöpfe nebeneinander.

Die rauhe Aussenfläche wird durch fünf glatte Längsstreifen in gleiche

Felder geteilt ; über dem Boden befindet sich nochmals ein horizontales

glattes Band ; H. 21 , W. 22,5 , M. 13 , B. 11,5 . Auf dem Leichenbrande

lag eine kleine , dickwandige Schale; H. 9,5 , M. 9, B. 3,7 (Taf. XXXIII) .

Die Urne war von einer mit Öse versehenen kleinen Schüssel bedeckt.

Beigaben : Ein 12 cm langer Gürtelhaken mit abgebrochener Zunge

und seitwärts gebogenem Haken (Taf. XXXVIII) . Ein Ohrring mit vier

kleinen runden Löchern. Eine 9 cm lange, in zwei Stücke zerbrochene

Nadel mit doppelkonischem Kopfe (Taf. XL) . Verrostete Fibelreste ,
--
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an denen der im Halbkreise gebogene runde Bügel und einige Win-

dungen aus rundem Draht sich erkennen lassen (Taf. XXXIX) .

Grab 31.

Mit kleineren Steinen umpackt, stand eine dickwandige hohe, hell-

braune, ungegliederte Urne mit zwei starken, vierkantigen Henkeln und

nur wenig eingezogenem Halse. Der verstärkte Mündungsrand wendet

sich schräg nach aussen, und ist glatt abgeschnitten. Die Aussenfläche

ist geglättet und mit flachen Längsfurchen versehen ; H. 24, W. 21 ,

M. 16, B. 11. Bedeckt war die Urne mit einer hellgrauen Schüssel,

die einen nach innen herumgebogenen Rand hat. Unter dem Rande

sind ein Paar 1 cm auseinanderstehende runde Löcher gebohrt ; H. 7,

M. 20, B. 9 (Taf. XXXIV und XXXVII) .

Beigaben : Ein Gürtelhaken, sehr verrostet und in drei Stücke zer-

brochen. Länge 10 cm (Taf. XL) . — Vier verrostete Fragmente einer

Fibel. Vier sehr oxydierte Ohrringe, von denen drei blaue Glas-

perlen trugen. Ausserdem noch fünf beschädigte Perlen.

-

Grab 32.

In freier Erde, 55 cm tief, eine sehr hart gebrannte braune,

kugelige, etwas schief gestaltete Urne. Ihre Form gleicht der aus Grab 24.

Der hohe, schwach abgesetzte, geglättete Hals ist stark eingewölbt und

hat einen nach aussen gewendeten, verstärkten Mündungsrand. Unter

dem Halsansatz sitzt ein kleiner Henkel. Die mit senkrecht und schräg ein-

gezogenen Kammstrichen verzierte Aussenfläche wird durch fünf ge-

glättete Längsstreifen, und durch einen oberen, einen Mittel- und einen

unteren horizontalen glatten Streifen in gleiche Felder geteilt ; H. 24,5,

W. 25,5, M. 13,5 , B. 8 (Taf. XXXIV) . Als Bedeckung diente eine sehr

zerdrückte Schüssel mit Ösenhenkel .

Keine Beigaben.

Grab 33.

An der Nordwestseite des Gräberfeldes dicht am Abhang nach

dem Göpelwerk stand in freier Erde, 50 cm tief, eine grosse, hell-

braune, in mehrere Stücke auseinander gedrückte Urne, von der be-

kannten Gestalt eines Doppelkonus. Der untere Teil ist eingewölbt,

der obere schräg nach innen aufsteigend, die Umbruchskante abgerundet

und die unebene Oberfläche geglättet ; H. 27, W. 34, M. 28, B. 11,5.

Bedeckt war die Urne mit einer grossen Schüssel , die ebenfalls in viele

Stücke zerbrochen war, und es erforderte viel Mühe, dieselbe, ebenso

auch den Doppelkonus zu rekonstruieren. Nach ihrer Wiederherstellung

bildet sie eins der schönsten Fundstücke des Gräberfeldes. Die Schüssel

ist ganz windschief gestaltet und unter dem breiten, schräg nach aussen

gelegtem Rande leicht eingezogen. Ein kleiner Henkel scheint unter

Mannus, Bd . IV . 17
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dem Rande (die Ansatzstelle beweist es) vorhanden gewesen zu sein,

er hat sich jedoch nicht vorgefunden, der Boden ist von aussen derartig

stark eingedrückt, dass er sich innen mit hoher Wölbung hervorhebt.

Die ganze Innenfläche sowohl als auch die Bodenwölbung, auch der

breite Rand sind mit einem glänzenden schwarzen Überzug und mit

sehr breiten flachen horizontalen Furchen, die Facetten bilden, versehen .

Die Aussenfläche der Schüssel ist hellbraun und hat flache horizontale

Streifen ; es hat den Anschein, dass die Schüssel in einem Korbe ge-

formt worden ist. Ganz dasselbe ist bei dem unteren Teile der

doppelkonischen Urne anzunehmen ; H. 12 bis 16,5, M. 41,5, B. 12

(Taf. XXXIV und XXXVII) .

Beigaben : Zwischen dem Leichenbrande, der scheinbar einem

grossen, starken Leichnam angehörte, liessen sich erhaltene Metall-

beigaben nicht finden, doch lag an zwei Stellen oxydiertes Eisen, von

dem die umliegende Erde und einige Knochenteile rötlich gefärbt waren .

An einem Knochenbruchstück haftet ein 2,5 cm langer runder Eisenrest.

Grab 34.

Nur 80 cm von Gr. 33 entfernt und ebenso tief stand in freier

Erde eine braune, schwarz gefleckte, gerauhte Urne von hoher, unge-

gliederter, henkelloser Gestalt. Unter dem gezackten Rande ist sie

leicht eingezogen . Die Zacken scheinen durch Fingernagelkerbungen

hervorgebracht worden zu sein ; H. 22,5, W. 19, M. 16 , B. 11 (Taf. XXXIV) .

Bedeckt war das Gefäss mit einer arg zerdrückten Schüssel . Neben

der Urne lagen ebenfalls noch mehrere Knochen.

Keine Beigaben.

Grab 35.

In freier Erde, 60 cm tief, eine hellbraune, einfache, topfförmige

hohe Urne mit zwei kräftigen, vierkantigen Henkeln . Ihr niedriger Hals

ist nicht abgesetzt und am Rande glatt abgeschnitten. Die geglättete

Aussenfläche zeigt vertikale, schwache, flache Streifen ; H. 25, W. 22,

M. 16, B. 11. Bedeckt war der Topf mit einem Napfe, dessen Rand

nach innen gebogen ist. An der Seite sitzt eine undurchlochte kleine

Öse; H. 10, W. 20, M. 18, B. 10 (Taf. XXXIV) . Der Topf war nur zur

Hälfte mit Knochen gefüllt. Keine Beigaben.

Grab 36.

Ebenso tief wie Gr. 35 stand ein dickwandiger, geglätteter, brauner

Napf mit sehr niedrigem schräg stehenden Halse, dessen Rand glatt

abgeschnitten ist . In der mittleren Höhe des Napfes sitzt ein länglicher,

nasenförmiger Ansatz ; H. 17,5 , W. 23,5, M. 22,5 . B. 10,5 . Das Gefäss

war bis obenhin mit starken Knochen gefüllt, in denen sich keine Bei-
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gaben fanden. Bedeckt war es mit einer Schüssel, die einen nach innen

gebogenen Rand hat, an dem eine kleine durchbohrte Öse sitzt

(Taf. XXXIV) .

Grab 37.

In freier Erde, 50 cm tief, ein starkwandiger, geglätteter, hell-

brauner Topf mit einem grossen breiten, vierkantigen Henkel und hohem

eingewölbten und abgesetzten Halse, dessen Mündungsrand sich etwas

nach aussen wendet und gerundet ist. Die Urne war bis obenhin mit

Knochen gefüllt ; H. 21 , W. 23, M. 20, B. 11 (Taf. XXXIV) . Bedeckt war

der Topf mit einem schön profilierten, leider sehr zerdrückten Napf,

dessen Boden ein wenig ausgehöhlt ist. Seine Form gleicht der aus

Gr. 18.

Beigaben : Eine 7 cm lange, zweimal gekröpfte Nadel, deren Kopf

wahrscheinlich scheibenförmig war . Es lässt sich nicht sicher feststellen ,

da er sehr oxydiert ist (Taf. XXXVIII) .

Grab 38.

Unter Steinpflasterung, mit einem grösseren flachen Stein bedeckt,

stand ein einfacher, ungegliederter, graubrauner Topf, dessen Aussen-

fläche mässig geglättet und schwach gestreift ist. Unter dem Rande

ist er leicht eingewölbt und der Rand selbst ist etwas verstärkt und

gerundet. Jeder der beiden kräftigen Henkel hat eine Längsfurche ;

H. 29, W. 24, M. 17,5, B. 11,5 (Abb . 2) . Trotzdem der Topf bis

Abb. 2. Abb. 3.

-

obenhin mit Knochen gefüllt war, lagen noch mehrere Knochen nebenbei.

Beigaben: Ein 6 cm langer, stark gerosteter Gürtelhaken von dem

die Zunge sowohl, als auch der Haken abgebrochen ist (Taf. XL) . -

Eine 8 cm lange in zwei Stücke zerbrochene Nadel mit doppelkegeligem

Kopf, an dem etwas Bronze haftet. Der Kopf wird wohl mit einem

17*
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-
Überzug von Bronze versehen gewesen sein (Taf. XL) . Ein Ohrring

mit Perle und Längs- und Querriefen, sowie noch weitere drei Ohrringe

ohne Perle, die jedoch sehr beschädigt sind .

Grab 39.

In freier Erde, 55 cm tief, stand ein einfacher, ungegliederter

brauner, geglätteter Topf mit stärkerer Halseinwölbung und schrägem ,

nach aussen gerichteten verstärkten und abgerundeten Mündungsrande.

Von den beiden grossen Henkeln hat nur einer eine breite Längsfurche.

Sonderbarerweise stehen die Henkel ungleich in der Mittelhöhe des

Topfes, der eine etwas höher als der andere ; H. 26,5, W. 22,5, M. 14,

B. 10,5 . Bedeckt war der Topf mit einer sehr zerdrückten Ösen-

Schüssel, deren Rand nicht nach innen gebogen ist (Taf. XXXIV) . Auf der

Deckschüssel lag ein sehr dünnwandiges kleines schwarzes poliertes

Beigefäss mit einem Henkelchen, leider derartig zerdrückt, dass es nicht

mehr zu rekonstruieren ist. Es gleicht dem kleinen polierten Gefäss

aus Gr. 51 . Ungefähr H. 4,5 , W. 7, M. 7, B. 3.
-

Beigaben : Vier Eisen-Fragmente (Fibel ?) .

Grab 40.

In einer Steinpackung stand ein ganz merkwürdig geformter hell-

brauner, ungegliederter Topf von schiefer Gestalt mit zwei kräftigen

Henkeln und sehr unebener, schlecht geglätteter Aussenfläche . Der

Mündungsrand ist glatt abgeschnitten , unter diesem ist der Topf schwach

eingewölbt ; H. 26 , W. 21,5 , M. 14, B. 12 (Abb. 3) . Die Deckschüssel

war sehr zerdrückt und hatte einen geraden Rand.

Beigaben : Ein starker Ring aus 5 mm dicken Draht mit sichtbarer

Lötstelle, der Durchmesser beträgt 3 cm (Taf. XXXIX). - Fünf grössere

Ohrringe mit Längs- und Querrippen.

Grab 41 .

In freier Erde, 60 cm tief, lag auseinandergedrückt eine niedrige

doppelkonische Urne mit scharfem Umbruchsrand . Die Aussenfläche

ist sehr uneben, daher schlecht geglättet, der untere Teil eingewölbt,

der obere schräg nach innen stehend ; H. 18, W. 28, M. 25, B. 11,5

(Taf. XXXIV) . Die sehr morschen Bruchstücke einer grösseren Deckschüssel

liessen einen breiten, schräg ausgelegten Rand erkennen , der horizontal

gefurcht war. Die gleichen Furchen waren an einigen Seitenscherben

sichtbar. Diese Furchen sind jedoch nicht ganz so breit wie die an

der Schüssel aus Gr. 33.

Beigaben : Ein 11,5 cm vierkantiger Pfriemen aus Knochen. Die

Flächen sind ein wenig eingewölbt, die Kanten gerundet, beide Enden

sind zugespitzt. Das Stück erscheint, als ob es aus einem langen Tier-

Zahn gearbeitet wäre (Taf. XLI) .
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Grab 42.

In gleicher Tiefe wie Gr. 41 lag der Leichenbrand auf einige flache

Steine geschüttet, mit kleineren Steinen umlegt. Auf die Knochen war

ein kleiner dunkelbrauner Topf mit der Mündung nach unten gestellt ;

derselbe hat einen grossen breiten Henkel, ausgewölbte Wandung und

einen nach innen gewendeten Mündungsrand ; H. 8,5 , W. 11,5 , M. 10,

B. 6 (Taf. XXXV) .

Beigaben : Eine sehr spitze, 7 cm lange Nadel, die mit acht ring-

förmigen Riefen unter dem Kopfe geziert ist. Der doppelkegelige Kopf

ist mit einem Bronzeüberzug versehen gewesen, denn es haften an

demselben einige kleine Bronzeplättchen (Taf. XL). Ein 7,5 cm

langer Gürtelhaken mit gerippten Längskanten (Taf. XL) . Zwei

grössere Ohrringe, der eine mit blauer Glasperle auf dem spitzen Haken.

Grab 43.

In freier Erde, 50 cm tief, ein niedriger, starkwandiger, brauner,

schön geglätteter Topf mit weiter Mündung und schwach abgesetztem,

wenig nach aussen gewölbtem Halse. Der hohe schräg nach aussen

gewendete Mündungsrand ist abgerundet, der Henkel ist verhältnismässig

klein und schwach ; H. 23, W. 29, M. 24,5, B. 12. Als Deckel dient

eine starkwandige, sehr sauber geglättete Schüssel mit abgeschnittenem

und gerundetem Rande, der Boden ist wenig eingewölbt und am Rande

sitzt eine kleine durchbohrte Öse ; H. 8,5, M. 25 , B. 7 (Taf. XXXV) .

Keine Beigaben.

Grab 44.

In freier Erde, 60 cm tief, stand eine braune, gerauhte, zwei-

henklige Urne mit hohem geglätteten eingewölbten Halse, der schwach

abgesetzt ist und nach oben sich verengt. Der nach aussen gewendete

Mündungsrand ist verstärkt und schräg abgeschnitten . Die Henkel sind

verhältnismässig klein : H. 29, W. 25, M. 15,5, B. 11. Bedeckt war

die Urne mit einem dunkelbraunen, henkellosen tiefen Napfe, dessen

Aussenfläche mit horizontal und vertikal gezogenen Kammstrichen band-

förmig verziert ist. Unter seinem gerade abgeschnittenen Rande ist

der Napf ein wenig eingezogen ; H. 14, W. 22,5 , M. 21,5 , B. 10 (Taf. XXXV) .

Beigaben : Eine starke Nadel, in zwei Stücke zerbrochen, 9 cm

lang. Der Kopf ist halbkugelig und scheint einen Bronzeüberzug gehabt

zu haben (Taf. XXXIX) . Ein schmaler Gürtelhaken, 8 cm lang, von dem

die Zunge abgebrochen ist (Taf. XL) . Zwei Ringe , der eine aus

dünnem Draht hat einen Durchmesser von 2,70 cm und ist verbogen,

der andere aus stärkerem runden Draht hat 3,5 cm Durchmesser

(Taf. XXXIX und XL).
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Grab 45.

In freier Erde, 60 cm tief, eine kugelige, braune, gerauhte Urne

ohne Henkel mit hohem, geglätteten abgesetzten Hals, der sich nach

oben stark verengt. Der Mündungsrand ist schräg nach aussen gerichtet

und gerundet. Ein oberer und ein unterer horizontaler und acht schmale

geglättete Längsstreifen teilen die Aussenfläche in gleiche Felder ; H. 28,

W. 28, M. 15, B. 10,5. Die Urne ist bis obenhin mit Leichenbrand

gefüllt gewesen (Taf. XXXV) . Eine sehr zerdrückte Schüssel mit nach

innen gebogenem Rande bedeckte die Urne.

Beigaben : Eine 9,5 cm lange Kropfnadel mit einem senkrecht

stehenden Plattenkopf. Die längliche Platte ist an beiden Seiten mit

zwei rundlich ausgeschnittenen Zacken versehen. Die Ausbiegung der

Nadel liegt dicht unter dem Kopfe (Taf. XL) .

Grab 46.

Mit Steinen umlegt, 70 cm tief, befand sich ein Knochenlager,

daraufliegend die Bruchstücke eines kleinen schwachwandigen Beigefässes .

Keine Beigaben .

Grab 47.

In freier Erde, 60 cm tief, stand eine dunkelbraune, sehr sauber

geglättete ungegliederte vasenförmige Urne, deren grösste Ausbauchung

ziemlich niedrig liegt. Der obere Teil verengt sich mit schwacher Ein-

wölbung nach dem Rande ganz beträchtlich. Der Mündungsrand ist

glatt abgeschnitten. Neben der Urne lagen ebenfalls noch Knochen.

H. 26, W. 22,5 , M. 12,5, B. 10 (Taf. XXXV) . Die Vase war mit einem

Falzdeckel bedeckt, der aus einer seitwärts gerundeten starken Scheibe

besteht, an der ein 2 cm hoher Ring angesetzt ist, welcher in die Öff-

nung der Urne hineinpasst. Auf der oberen Seite der Scheibe ist ein

starker Griff aufgesetzt. Der Durchmesser der Scheibe beträgt 16 cm ,

der des Ringes 11 (Taf. XXXV).

Keine Beigaben.

Grab 48.

Ebenso tief wie Grab 47, mit Steinen bedeckt, stand ein einfacher,

grober zweihenkeliger Topf, der, wie auch seine mit geradem Rande

versehene Deckschüssel, von den Steinen sehr zerdrückt war.

Keine Beigaben.

Grab 49.

Mit Steinen umlegt war der Leichenbrand 75 cm tief in die Erde

geschüttet.

Keine Beigaben.

Grab 50.

Hier lag der Leichenbrand, 80 cm tief, in freier Erde mit einem

grossen flachen Stein bedeckt.
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Beigaben : Ein kleiner Topf mit niedrigem Fuss , ausgewölbter

Wandung und starkem Henkel . Sein Hals ist eingezogen, der Rand

nach aussen gerichtet ; H. 11 , W. 11,5 , M. 11,5 , B. 6 (Taf. XXXV) .

Eine gut erhaltene Bombennadel, 16,5 cm lang. Die eine Kante des

1,5 cm langen und 5 mm starken viereckigen

Kopfes ist gerippt, eine andere Kante hat runde

Einschläge. Eine Längsseite ist mit Querfurchen,

eine andere mit Längsfurchen verziert. An der

oberen und unteren Verstärkung des Kopfes

sind zwei dünne Bronzeschalen befestigt, die

mit den Öffnungen zusammengelötet, die Bombe

bilden. Die obere Schale war zerdrückt, an

der unteren, die gut erhalten , sind in gleichen

Abständen vier kleine konzentrische Kreise

eingedrückt. Unter dem Kopfe ist die Nadel

mit einer breiten , darunter mit fünf schmäleren ,

dann wieder einer breiteren und schliesslich

wieder zwei schmalen Furchen ringförmig verziert (Taf. XL und Abb. 4) .

Einige Stücke einer zweiten stark verrosteten kleinen Nadel lagen

ebenfalls zwischen den Knochen.

-

Grab 51.

Abb. 4.

Unter einer Steinpackung, 70 cm tief, an den Seiten gleichfalls

durch Steine geschützt, fanden sich zwei Beisetzungen, scheinbar jugend-

lichen Personen angehörig. Bei der ersten lag der Leichenbrand in

einer starkwandigen, geglätteten rotbraunen Schüssel mit verdünntem ,

geraden Rande und bedeckt von einer kleineren, weniger gut gebrannten

Schüssel mit verstärktem nach innen gebogenem Rande. Die untere

Schüssel ist 7,5 hoch, die Mündung hat 27, der Boden 7 cm Durch-

messer. Die obere Schüssel ist nicht erhalten . Bei der zweiten Bei-

setzung (dicht daneben) lag der Leichenbrand in einer braunen, unge-

gliederten zweihenkligen Urne, deren Aussenfläche fein gestricht und

sodann geglättet ist. Unter dem Rande ist der Topf nicht eingewölbt.

Der Mündungsrand ist etwas verstärkt und nach aussen gewendet ;

H. 20, W. 18, M. 13, B. 8,5 (Taf. XXXV) . Bedeckt war die Urne von

einem mit der Mündung nach unten stehenden kleinen konischen Topfe,

dessen Henkel in der Mittelhöhe des Gefässes angebracht ist. Der

Mündungsrand ist von aussen wenig verstärkt und gerundet ; H. 10,5 ,

M. 11,5, B. 6,5 (Taf. XXXV) .

Beigaben : Bei der ersten Beisetzung lag ein feines, schwarzes,

poliertes, napfförmiges Gefäss mit kantigem Bauch. An dieser tief

liegenden Kante ist eine kleine , durchlochte Öse angebracht. Der hohe
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eingewölbte Hals mündet mit einem nach aussen gerichteten Rande ;

H. 6,8 , W. 9, M. 11,5 , B. 4 (Taf. XXXV) . In der Urne lag eine starke

12 cm lange Nadel mit doppelkegeligem Kopfe (Taf. XL) .

Grab 52.

In freier Erde stehend, 60 cm tief, ein roher, brauner, unge-

gliederter, schlecht geglätteter, hoher Topf mit zwei vierkantigen, derben

Henkeln. Der von aussen verstärkte Mündungsrand ist glatt abge-

schnitten. Der Topf war nur zur Hälfte mit Knochen gefüllt ; H. 31,5,

W. 21 , M. 17, B. 11,5 (Taf. XXXV) . Als Bedeckung diente eine sehr

zerdrückte, schlecht geglättete Schüssel mit geraden, nach innen ver-

stärktem Rande. Neben der Urne stand, bedeckt von einer kleinen

zerdrückten Schüssel mit durchbohrter Öse, ein schwarzbraunes , schön

geglättetes , weitbauchiges , flaschenförmiges Gefäss mit hohem , nach

innen gewölbtem , oben sich verengendem Halse, dessen Mündungsrand

schräg nach aussen gewendet ist ; H. 29,5, W. 23, M. 10, B. 9. Am

Ansatz des Halses sind drei horizontale Riefen eingezogen, zwischen

denen zwei Reihen runde Grübchen eingedrückt sind . An diesen Ein-

ziehungen hängen aus parallelen Riefen gebildete Dreiecke , die mit

ebenso gestellten Riefen verbunden sind . An der Spitze jedes Dreiecks

sind drei runde Grübchen eingedrückt. Das Gefäss ist eines der schönsten

des ganzen Friedhofs (Taf. XXXV) .

Beigaben : Eine 11 cm lange Kropfnadel mit doppelkegeligem Kopf,

der mit einem schwachen Bronzeüberzug versehen war. Unter dem

Kopfe ist die Nadel ringförmig gerieft (Taf. XL) .

Grab 53.

In freier Erde, 65 cm tief, mit einigen Steinen belegt, stand ein

ungegliederter, wenig gerauhter, schief gestalteter brauner Topf mit

leichter Einwölbung unter abgerundetem, wenig nach aussen gerichtetem

Rande. Anstatt des Henkels sitzen zwei kleine spitze längliche Zapfen

dicht nebeneinander. Die Aussenwandung wird durch sechs geglättete

Längsstreifen in gleiche Felder geteilt. In Höhe der Zäpfchen ist eine

horizontale Doppelreihe von runden Grübchen guirlandenartig einge-

drückt ; H. 24,5 , W. 23, M. 16 , B. 11 (Taf. XXXVI) . Bedeckt war die Urne

mit einem kleinen, braunen Napfe, an dem in gleichen Abständen vier

Paar nebeneinanderstehende spitze Zäpfchen angebracht sind . Dazwischen

befindet sich ein horizontaler Kranz aus länglichen Grübchen eingedrückt ;

H. 10, M. 15, B. 6 (Taf. XXXVI) . Neben der Urne lag ein kleiner, schwarz-

brauner Henkeltopf mit eingewölbtem , nach oben sich verengenden

Halse. Unter dem Halse sind zwei horizontale Reihen runder Grübchen

eingedrückt ; H. 12 , W. 10, M. 9 , B. 5,5 (Taf. XXXVI) .

Beigaben : Ein schmaler 6 cm langer Gürtelhaken mit umgebogener
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Zunge und Haken. Auf der Rückseite sind die Kanten gerippt

(Taf. XL) . Ein Ring aus rundem Draht mit 2,3 cm Durchmesser

(Taf. XXXIX) . Drei mit kleinen runden Löchern und Riefen verzierte

zerdrückte Ohrringe. Eine 11 cm lange sehr spitze Kropfnadel mit

senkrecht aufgesetztem Scheibenkopf. Der runde Kopf ist schalen- oder

löffelförmig eingewölbt. Die Ausbiegung befindet sich dicht unter dem

Kopfe (Taf. XL) .

―

Grab 54.

In gleicher Tiefe wie Grab 53 stand eine braune, kugelige , schwarz-

gefleckte, geglättete, starkwandige Urne mit hohem, abgesetzten einge-

wölbten Halse und verstärktem nach aussen gerichtetem Mündungsrande.

Auf der Schulter sitzt ein kleiner durchbohrter Ösenhenkel ; H. 22,

W. 23, M. 14, B. 10 (Taf. XXXVI) . Die Urne war bedeckt mit einem schön

profilierten zerdrückten Napfe von derselben Form wie der aus Gr. 62.

Beigaben : Eine 4 cm lange etwas gebogene Bronzenadel mit Öhr.

Der Kopf und die Spitze sind abgebrochen (Taf. XL). Vier grössere

zerdrückte geriefte und gelochte Ohrringe mit blauen Glasperlen.

Grab 55.

In freier Erde, 70 cm tief, eine kugelige, gerauhte, braune, zwei-

henkelige Urne mit schwach abgesetztem, hohen, geglätteten und ein-

gewölbten Halse und abgebrochenem Mündungsrande. Die Aussen-

wandung wird durch vier geglättete Längsbänder, einem oberen und

einem unteren geglätteten Querband in gleiche Felder geteilt ; H. 22,5 ,

W. 22, M. 11,5 , B. 9,5 (Taf. XXXVI) . Als Bedeckung diente ein ähnlich

gestalteter Napf wie der aus Gr. 62. Die Bruchstücke desselben lagen

teils in der Urne, teils daneben. Im Leichenbrande stand ein niedriges

starkwandiges Henkeltöpfchen ; H. 5,5, M. 8, B. 6 (Taf. XXXVI) .

Beigaben : Eine 9 cm lange , sehr spitze in zwei Stücke zerbrochene

Kropfnadel mit senkrecht aufgesetztem Plattenkopf. Der Kopf ist sehr

verrostet und ist ähnlich dem der Nadel aus Gr. 45, nur sind die

Zacken nicht erkennbar, fast will es scheinen, dass die Platte eckig ist .

Die Kropfausbiegung befindet sich dicht unter dem Kopfe (Taf. XL) .

Grab 56.

Gleich tief wie Gr. 55 lag der Leichenbrand mit Steinen umlegt,

in die freie Erde geschüttet und mit einigen flachen grösseren Steinen

bedeckt.

Beigaben : Einige sehr verrostete Bruchstücke, höchstwahrscheinlich

von einem Gürtelhaken .

Grab 57.

In der Tiefe von 66 cm stand eine kugelige, hellbraune, ein-

henkelige Urne mit hohem abgesetzten, eingewölbten und geglätteten
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Halse, dessen Mündungsrand schräg nach aussen gerichtet ist. Die

Aussenfläche ist mit unregelmässig eingezogenen Kammstrichen verziert

und durch vier geglättete Längsstreifen in gleiche Felder geteilt . Der

Henkel ist abgebrochen ; H. 21 , W. 20, M. 12 , B. 10 (Taf. XXXVI) . Die

Form des Deckgefässes liess sich aus den Bruchstücken nicht erkennen.

Beigaben : Viele Stücke von Ohrringen und fünf blaue Glasperlen.

Grab 58.

In der Tiefe von 75 cm lag der Leichenbrand in die freie Erde

geschüttet, bedeckt mit einer, mit der Mündung nach unten liegenden,

dunkelbraunen Schale ; H. 5,5, M. 11,5, B. 5 (Taf. XXXVI) .

Beigaben : Eine starke 15 cm lange Nadel mit doppelkegeligem

Kopf, der einst mit einem Bronzeüberzug versehen war (Taf. XL) .

Ein breiter 7 cm langer Gürtelhaken mit spitzem Haken und breiter

Zunge. Auffallend ist bei demselben, dass die Zunge nach dem Rücken

herumgebogen ist. Die Längskanten des Rückens sind gerippt . Am

Ansatz der Zunge sind drei Querriefen , darunter einige Längsriefen

eingeschlagen (Tafel XL). Ein kleiner, offener, vierkantiger Ring

Eine 8 cm lange Kropfnadel

Sechs zer-

-

-
mit 1,8 cm Durchmesser (Taf. XXXIX) .

mit horizontal aufgesetztem Scheibenkopf (Taf. XL) .

drückte geriefte und gelochte grössere Ohrringe. Bei fünf derselben

sitzt eine bläuliche Glasperle auf dem spitzen Haken.

Grab 59.

In freier Erde stehend, 70 cm tief, eine kleine kugelige , rotbraune

Urne mit durchbohrtem länglichen nasenförmigen Ansatz. Der schwach

abgesetzte, hohe eingewölbte Hals hat einen nach aussen gerichteten

Mündungsrand. Die untere Aussenfläche ist mit horizontal und schräg

eingezogenen Kammstrichen verziert und durch fünf geplättete Längs-

streifen und einen gleichen Querstreifen geteilt. Am Halse und der

oberen Gefässfläche ist die Urne geglättet. Am Ansatz des Halses

befindet sich ein horizontales Band von runden eingedrückten Grübchen .

An diesem Band hängen schräg gestellte mit feinen Einritzungen ver-

sehene Dreiecke. An jeder Dreiecksspitze ist wiederum ein rundes

Grübchen eingedrückt. Unter diesen Dreiecksfiguren ist nochmals ein

horizontales Band aus runden Grübchen bestehend angebracht. H. 17,5,

W. 18, M. 11,5 , B. 8 (Taf. XXXVI) . Die kleine Deckschüssel mit nach innen

gebogenem Rande war sehr zerdrückt. Von einem kleinen Missge-

schick wurde ich bei der Ausgrabung dieser Beisetzung insofern betroffen,

als ich, da ein heftiges Gewitter heraufzog, das Arbeitsfeld verlassen

und die noch nicht gänzlich gehobene Urne stehen lassen musste. Am

andern Morgen war die Urne verschwunden und es gelang mir erst Tags

-
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darauf das bereits geleerte Gefäss zurückzuerhalten . Es bleibt demnach

fraglich, ob Beigaben darin enthalten waren.

Grab 60.

In freier Erde, 65 cm tief, eine grosse braune, weitmündige, ge-

rauhte ungegliederte Urne, deren grösster Durchmesser ziemlich niedrig

liegt. Der geglättete, eingewölbte Hals hat einen schräg nach aussen

gerichteten Mündungsrand. Am Halsansatz sind in gleichen Abständen

4 Paar dicht nebeneinander stehende, längliche kleine Höcker angebracht,

zwischen diesen ringsherum grössere runde Eindrücke ; H. 27, W. 28,

M. 17, B. 11 (Taf. XXXVI) . Die zerdrückte Deckschüssel hatte einen

gerade abgeschnittenen Rand.

Beigaben ; Eine sehr gut erhaltene 10,5 cm lange spitze Kropf-

nadel mit horizontal aufgesetzter Scheibe (Taf. XL).

Grab 61 .

Mit Steinen umlegt und auf zwei flachen Steinen stehend, 65 cm

tief, in ganz schwarzer feuchter Erde ein sehr

zerdrückter im Feuer verzogener Topf mit

hohem, wenig eingewölbtem Halse, dessen Rand

schräg nach aussen gerichtet ist. Am Rande

sitzt ein breiter Bandhenkel , der bis zum

obern Bauche hinunter reicht. Unter dem unteren

Henkelansatze sind drei parallele Riefen hori-

zontal eingezogen, an diesen hängen gruppen-

weise senkrechte parallele Riefen ; H. 16 , W. 16,5,

M. 10,5, B. 6,5 (siehe Abb. 5). Von den sehr

mürben gerieften Bruchstücken des Deckge-

fässes konnte ich die ehemalige Form nicht feststellen.

Keine Beigaben.

Grab 62.

Abb. 5.

Mit Steinen umpackt stand 60 cm tief ein ungegliederter, ge-

rauhter, zweihenkliger hellbrauner Topf mit eingewölbtem Halse. Sein

Mündungsrand ist glatt abgeschnitten. Unter jedem Henkel sind neben-

einander zwei geglättete Längsbänder angebracht, zwischen den Henkeln

nochmals zwei ebensolche, die die Aussenfläche in gleiche Felder teilen ;

H. 27,5, W. 23, M. 15, B. 11. Das Gefäss war nur zur Hälfte mit

Knochen gefüllt (Taf. XXXVI) . Bedeckt war die Urne mit einem schön

profilierten, niedrigen, geglätteten, dunkelbraunen Napf ohne Henkel ,

der unter dem Rande eingewölbt ist ; H. 10, W. 19, M. 17,5, B. 5,5

(Taf. XXXVII) .

Keine Beigaben.
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Grab 63.

Von grösseren Decksteinen sehr zerdrückt lagen 50 cm tief die

Bruchstücke einer mittelgrossen, mit einer scharfen Umbruchskante ver-

sehenen doppelkonischen Urne. Am obern Teil waren einige horizontale

parallele Riefen eingezogen , der untere ist unregelmässig gerieft.

Sämtliche Stücke waren äusserst mürbe. Von dem Deckgefäss fanden

sich nur wenige Stücke.

Keine Beigaben.

Grab 64.

Von einem grossen flachen Stein bedeckt lag der Leichenbrand

in die freie Erde geschüttet. Gefäss-Stücke fanden sich nicht.

Beigaben : Ein sehr verrostetes Eisenbruchstück, von dem die um-

liegenden Knochen rot gefärbt waren.

Grab 65.

In freier Erde, 60 cm tief, lag eine sehr zerdrückte kugelige Urne

mit hohem eingewölbten Halse. Weite der Urne etwa 24 cm . Sie

war mit einer Schüssel bedeckt, die gleichfalls sehr zerdrückt war.

Keine Beigaben.

Grab 66.

Auf zusammengelegten Steinen geschüttet, 70 cm tief, lag der

Leichenbrand mit einem verkehrt stehenden, kleinen konischen stark-

wandigen Henkeltopfe bedeckt; H. 6, M. 9,5, B. 6 (Taf. XXXVI).

Keine Beigaben.

Grab 67.

Der Leichenbrand gleichfalls auf einige nebeneinander liegende

Steine geschüttet und bedeckt mit einem verkehrt stehenden, kleinen

schwarzbraunen Töpfchen, dessen Henkel ziemlich tief unten angebracht

ist. Der hohe eingewölbte Hals hat einen gerundeten, nach aussen

verstärkten Mündungsrand ; H. 7, W. 8,5, M. 8,5, B. 3,5 (Taf. XXXVI) .

Keine Beigaben.

Grab 68.

In diesem Grabe war der Leichenbrand abermals ohne Urne bei-

gesetzt, bedeckt mit einem grossen flachen Stein. - Gefässtücke fanden.

sich nicht.

Beigaben : Ein schmaler 5 cm langer Gürtelhaken mit abgebrochener

Zunge (Taf. XL) . Zwei zerdrückte Ohrringe mit Rippen und runden

kleinen Löchern.

Grab 69.

Der Leichenbrand lag auf einem Steinpflaster und war bedeckt mit

einem flachen Stein. Zwischen den Knochen die Bruchstücke eines kleinen

Topfes.

Beigaben : Einige verrostete Bruchstücke .
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Grab 70.

War völlig zerstört und auseinander gerissen, es lag sehr flach und

es fanden sich nur wenige Gefässstücke , dazwischen ein 13 cm langes

gebogenes Stück von einem geperlten Halsringe . In der Mitte desselben

scheint ein grösseres Schmuckstück gesessen zu haben , an jeder Seite

desselben sitzen fünf doppelkegelige grössere Perlen (Tafel XXXVIII) .

Das ganze Fundmaterial befindet sich in meiner Sammlung.

Die Zeitstellung des Gräberfeldes .

Bei der Datierung des Schmetzdorfer Friedhofes kommen uns die

reichlich vorgefundenen metallischen Beigaben und die Gefässformen sehr

zu statten. Ein Überblick dieses Fundmaterials lässt unzweifelhaft eine

Beeinflussung durch die keltische Latène-Kultur erkennen. Der grössere

Teil der Gefässe zeigt Verwandtschaft mit den Gefässformen aus den

bekannten Gräberfeldern der ältesten Eisenzeit und da in unserer Gegend

das Ende der jüngeren Bronzezeit von dem Anfang der Latènezeit zeitlich

nicht allzuweit entfernt sein dürfte, werden wir uns auch nicht allzusehr

zu verwundern brauchen, bei den Schmetzdorfer Urnen zwei doppel-

konische zu sehen, obgleich diese Tatsache immerhin auffallend erscheint.

Wenn ich die beiden Gräber 33 und 41 mit den doppelkonischen Urnen

(eine dritte aus Gr. 63 kommt, da zu sehr zerdrückt, nicht in Betracht)

alleinstehend gefunden hätte, würde ich sie ja unbedingt für bronzezeitlich

halten, aber alle bei der Ausgrabung vorgefundenen Umstände in Er-

wägung gezogen, muss ich zu der Ansicht kommen, dass sie gleichfalls

diesem geschlossenen Gräberfelde angehören. Ich habe auf dem ganzen

Friedhofe keinen einzigen charakteristisch bronzezeitlichen Scherben vor-

gefunden¹) .

Als bester Beweis für ihre Zugehörigkeit dienen jedoch die im

Doppelkonus 33 gefundenen verrosteten Nadelstücke aus Eisen und

¹) Ein Gräberfeld , anscheinend aus der Bronzezeit, hat sich 1/2 km südöstlich

von Schmetzdorf unweit der Ziegelei befunden. Hier sollen in kleinen Hügeln

grössere Urnen und viele kleinere dabei stehende Töpfe, mit grossen Steinen umstellt,

herausgegraben worden und die Gefässe sämtlich recht schön gestrichelt gewesen sein.

Dieses Vorkommnis ist mir von mehreren Schmetzdorfer Einwohnern bestätigt worden.

Auf dem Acker des Bauerngutbesitzers H. Gens ½ km südwestlich vom Dorfe,

rechts ab vom Wege nach Sydow, sind in Erdhügeln ebenfalls Urnen gefunden

worden. Ich habe in Gemeinschaft mit H. Gens sen. , der mir die Mitteilung machte,

die Örtlichkeit besucht, doch waren die Hügel durch das alljährliche Umpflügen kaum

mehr als solche zu erkennen und von einigen kleinen dort gefundenen Tonscherben

liessen sich sichere Schlüsse nicht ziehen.

-
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mehrere rot gefärbte Knochen. In Einklang mit meiner Ansicht lässt

sich auch die Art und Weise der Beisetzung dieser beiden Urnen bringen :

sie standen ohne Steinsatz in freier Erde ebenso tief wie die anderen

Gräber und ohne jedes Beigefäss. Auch der Ton, aus dem sie herge-

stellt sind, ist derselbe wie der der einfachen topfförmigen Urnen.

Ihre Aussenfäche ist gleichfalls ebenso ungleich geglättet, wie die vieler

anderen Töpfe des Friedhofes, auch ist die Färbung eine gleiche. Leider

ist Vergleichsmaterial aus verwandten Grabfeldern der Latènezeit,

namentlich aus der Altmark (Salzwedel und Stendal) noch viel zu wenig

veröffentlicht. Zu berücksichtigen ist auch, dass doppelkonische Gefässe

mit ihrer weiten Öffnung, wenn sie nicht durch Steinsatz geschützt sind ,

bei weitem leichter zerdrückt werden als Urnen mit enger Mündung.

Übrigens ist bei den aus Wessenstedt abgebildeten Urnen (N. f. D.

A. 1897 S. 19) Figur 2 auch doppelkonisch. Aus Grünz, Kreis Randow

(Pommern) ist ebenfalls eine doppelkonische Urne abgebildet (N. f. D.

A. 1890 S. 42) und sind auf diesem Gräberfelde Fibeln und Gürtel-

haken aus Eisen sowie auch Kropfnadeln gefunden worden.

Die auf der Urne 33 als Deckel benutzte Schüssel ist ein weiterer

Beweis für die Zusammengehörigkeit mit den anderen Gräbern. Sie

ist durchaus nicht bronzezeitlich. Unter den vielen Hunderten von

Schüsseln, die ich bronzezeitlichen Gräbern entnommen habe, ist mir

eine derartig gestaltete nie vorgekommen, auch sind mir Vergleichsstücke

aus bronzezeitlichen Gräbern in den Museen und aus der Literatur nicht

bekannt. Ich erinnere mich jedoch ähnliche Schüsselbruchstücke unter

den vielen Scherben, die auf der Römerschanze bei Potsdam gefunden

sind, gesehen zu haben. Ich machte seinerzeit Herrn AGAHD, der

mit C. SCHUCHHARDT die Ausgrabungen auf der Römerschanze

leitete, auf den latènezeitlichen Charakter vieler dort herausgekommener

Scherben aufmerksam .

Auf dem Doppelkonus 41 lag gleichfalls eine Schüssel mit breitem

schräg ausgelegtem und horizontal gefurchtem Rande ; leider befanden

sich die Bruchstücke derselben in einem so überaus bröcklichem Zu-

stande, dass an eine Wiederherstellung nicht zu denken war. Zweifellos

kann man die beiden doppelkonischen Urnen mit ihren Deck-

schüsseln im Gegensatz zu den übrigen Gefässen als ältere Formen

ansehen. Aber auch das flaschenähnliche Gefäss Nr. 52 mit seinem

hohen Halse ist eine ältere Form , die am Rhein häufiger vorkommt.

Auf Tafel V im Mannus Bd. III sind gleiche Gefässe abgebildet vom

Jägerhaus bei Mühlheim und werden der älteren Latènezeit zugerechnet.

-

Bei den Schmetzdorfer Urnen sind ja nun auch allerdings mehrere,

namentlich die mit den niedrigen Hälsen und kugeligen Formen, die

mit spätlatènezeitlichen Gefässen Verwandtschaft haben .
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Als ein weiteres sehr wichtiges Leitmotiv zur Zeitstellung des

Friedhofs ist die Gestalt und das Material der Metallfunde anzusehen,

obgleich diese im Vergleich zu den Gefässen aus Ton gewöhnlich eine

längere Lebensdauer haben. G. SCHWANTES hält die Bombennadeln,

Armbänder und verschiedene Nadelformen, die den Schmetzdorfern viel-

fach gleichen, für Frühlatène und rechnet sie , ebenso auch Wetzsteine

und Rasiermesser zu Stufe I dieser Zeit. Ferner sagt G. KOSSINNA,

dass Segelohrringe mit Perlen früh- bis mittellatènezeitlich und west-

germanisch sind. Auch die Halsringe, den Knochenpfriemen und die

kleine Bronzefibel, ebenfalls den grossen Gürtelhaken aus Gr. 2 halte

ich für frühlatènezeitlich.

Nach allem vorher Gesagten werde ich berechtigt sein , das Schmetz-

dorfer Gräberfeld der früheren und dem Anfang der Mittellatènezeit

zuzurechnen, so dass der Friedhof etwa im 5. bis 3. Jahrhundert vor

Christus belegt worden sein wird.

Welches Volk hat uns nun die Latènegräber in der Mark

Brandenburg hinterlassen? Zu dieser schwierigen , immerhin sehr

wichtigen Frage gestatte ich mir zu versuchen, wenn auch nur als

Lokalforscher aber vom praktischen Standpunkt aus und gestützt

auf meine langjährigen Erfahrungen bei Ausgrabungen wenigstens

für unsere engere Heimat etwas beizutragen. Beklagenswert ist es ja

und zu bedauern, dass in dieser Beurteilung die Meinungen unserer

führenden Herren vom Fach, was die Mark Brandenburg anbelangt,

auseinander gehen. C. SCHUCHHARDT hat sich mehrfach und neuer-

dings wieder beim Schluss seiner Abhandlung „ Der heilige Stadtberg

bei Schöningen (Stettin) " . Prähist. Z. B. III , S. 329 über die heimat-

liche Bevölkerung vor Christi Geburt geäussert und folgert nach der

Niederschrift des Tacitus (Germ. 38 ff.) , dass nicht allein in der Latène-

zeit die Bewohner der Lausitz und der Mark Brandenburg Semnonen

waren, sondern, dass diese schon in der Zeit der Lausitzer Gräber,

also in der Bronzezeit und von altersher hier gesessen haben. Er sagt

ferner, dass die ganze Lausitzer Kultur germanisch ist und dass am

westlichen Ufer der Oder für die spätlausitzer Zeit, also das 7. bis 6.

Jahrhundert vor Christus noch Niemand andere als germanische Be-

völkerung angenommen hätte und dass diese Gegend zum Urbesitz der

Germanen gehörte.

Ich schliesse mich nun insofern der SCHUCHHARDTschen An-

sicht an, dass ich glaube, die Semnonen, also Germanen, haben die

latènezeitlichen Gräberfelder hinterlassen, aber durchaus kann ich der

Behauptung nicht beistimmen , dass die bronzezeitlichen Gräberfelder

demselben Volke angehört haben sollen. Wenn ich die Grabkultur von

Schmetzdorf oder irgend eines andern latènezeitlichen Friedhofes mit
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der eines bronzezeitlichen vergleiche, muss ich unbedingt zu der Ansicht

kommen, dass beide Kulturen unmöglich von einem und demselben

Volke herrühren können. Vom archäologischen Standpunkte aus und

durch die völlige Verschiedenheit dieser beiden Kulturen ergibt sich

zweifellos, dass das bronzezeitliche Volk, mag es nun germanisch oder

illyrisch gewesen sein, ein anderes gewesen ist als das latènezeitliche .

Selbst zugegeben, das Volk der Bronzezeit hätte in der Zeit, da das

Eisen bekannt wurde, dieses Metall kennen und bearbeiten gelernt und

auch viele alt hergebrachte Gebräuche bei der Bestattung seiner Toten

gewechselt, so lässt sich doch nimmermehr annehmen , dass es in der

Herstellung seiner Keramik sich derartig ändern könne, wie solches die

Urnen aus bronzezeitlichen Gräbern im Gegensatz zu denen der Latène-

zeit beweisen. Bisher sind wir auch gewöhnt, die charakteristischen

Merkmale der Formen und der Verzierungen der Tongefässe als Unter-

scheidung der einzelnen Völker anzusehen.

Es kommt hierzu noch Folgendes in Betracht : Haben die Bewohner

der Lausitz in der doch immerhin mehrere Jahrhunderte andauernden

Latènezeit das Eisen weniger übernommen als ihre Nachbarn oder hat

sich in dieser Zeit die Lausitzer Bevölkerung so verringert, wie man es

von den verhältnismässig nur in kleiner Anzahl vorgefundenen Latène-

Gräberfeldern annehmen kann ? Nach H. JENTSCH, einem der besten

Kenner der Lausitz, sind dort bei weitem mehr als 300 bronzezeitliche

Gräberfelder bekannt und grösstenteils auch ausgegraben worden, dagegen

nur 12 latènezeitliche . Dieselben Verhältnisse lassen die nördlich der

Lausitz liegenden Kreise Beeskow- Storkow, Lebus, Nieder- und Ober-

Barnim erkennen. Hier wo sich die bronzezeitliche Grabkultur fast

ebenso reichlich wie in der Lausitz vorgefunden hat, gibt es gleichfalls

nur wenige latènezeitliche Gräberfelder. Mir sind nur 5 bekannt, dagegen

über 80 bronzezeitliche . Hierbei bleibt aber zu berücksichtigen, dass

die genannten vier Kreise kaum ein Drittel so gross sind als die Lausitz .

G. KOSSINNA hat jedenfalls das grosse Verdienst, ausgehend von

seinen umfassenden archäologischen Studien die Bevölkerungsverhältnisse

auch unserer engeren Heimat insofern geklärt zu haben, dass er beweist,

dass das bronzezeitliche Volk etwa um die Zeit des 6. Jahrhunderts

vor Christus abgezogen oder verdrängt worden ist und dass nunmehr

ein von Nordwesten her kommendes germanisches Volk die verlassenen

Wohnplätze eingenommen hat. Diese Westgermanen werden höchstwahr-

scheinlich die Latène- Kultur mitgebracht haben . Zur Erläuterung dieser

Zusammenhänge geben uns die im Jahre 1901 von R. v . ERCKERT

herausgegebenen Wanderungen und Siedelungen der germanischen Volks-

stämme in Mittel - Europa" durch vortreffliche Karten näheren Aufschluss .

"3
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In der früheren Latènezeit scheint diese von Südwesten eingeführte

keltische Grabkultur in der Altmark am verbreitesten gewesen zu sein,

sie pflanzte sich dann nach der Mittelmark durch die Kreise Zauch-

Belzig und Teltow bis zur Spree, etwas nördlicher durch die beiden

havelländischen Kreise und den Ruppiner Kreis bis zur Havel fort.

Wenn KOSSINNA in seiner Arbeit über „Verzierte Lanzenspitzen"

(Zeitschrift f. E. 1905) sagt, dass die Ostgrenze der Westgermanen in

der früheren Latènezeit im Teltow liegt, so kann ich dasselbe durch

meine Spatenarbeit vollständig bestätigen.

Die für damalige Zeiten so ungeheuerliche Kultur-Umwälzung, die

uns namentlich in der Mittelmark die keltische Latène-Epoche gebracht

hat, wird vermutlich von Westen her, zuerst längs der Flussläufe statt-

gefunden haben, denn die meisten bekannt gewordenen Latène-Nieder-

lassungen liegen an der Havel und an der Spree. Im Kreise West-

Havelland (also nicht allzuweit von Schmetzdorf) kenne ich folgende

Gräberfelder mit Latène -Kultur : Fohrde, Radewege, Pritzerbe, Ketzür,

Butzow, Klein-Kreuz, Ferchesar, Briest, Wagenitz, Lünow und Garlitz.

Im Kreise Zauch-Belzig : Derwitz, Grosskreuz, Kuhlewitz, Borna, Goll-

witz, Golzow, Ragösen, Rietz , Krielow, Bochow, Werder und Alt-Töplitz.

Im Kreise Teltow : Ragow, Rudow, Britz, Teltow, Grossbeeren, Löwen-

bruch , Selchow , Jütchendorf, Ruhlsdorf, Mariendorf, Tempelfelde,

Lichterfelde, Neuglienicke, Tempelhof und Südende. Im Kreise Ost-

Havelland : Kremmen, Ketzin, Friesack, Rhinow, Vehlefanz-Eichstädt und

Buchow. Die meisten dieser aufgeführten Gräberfelder kenne ich durch

eigene Anschauung und viele durch persönliche Ausgrabungen.

Es will mir fast erscheinen, dass die Latène- Gräberfelder, je weiter

westlich sie liegen, desto älter sind, je weiter östlich , desto jünger und

es würde sich demnach erklären lassen, dass in den noch weiter östlich

gelegenen Kreisen , jenseits der Havel und der Spree nur noch Funde

der allerjüngsten Latènezeit vorkommen. In meiner Veröffentlichung

„Neue und ältere Ausgrabungen bei Woltersdorf, Kreis Nieder-Barnim "

(Z. f. Ethn. 1911 ) habe ich auf Seite 498 gesagt, in den Kreisen Nieder-

und Ober-Barnim , Lebus und Beeskow-Storkow seien mir Latène-Gräber-

felder nicht bekannt, ich hatte leider vergessen hinzuzufügen mit wenigen

Ausnahmen" und wollte diese Ausnahmen, nachdem ich mich persönlich

noch über verschiedenes darauf Bezügliche informiert haben würde, in

einer meiner nächsten Arbeiten besprechen. Ich benutze daher die

jetzige Gelegenheit, um zunächst im Kreise Nieder- Barnim einige Fund-

stellen aufzuführen. Sie liegen 5 bis 6 km von Berlin, nicht weit von

einander in einem kurzen Bogen, der nördlich bei Wittenau anfängt und

östlich bei Kaulsdorf endet. Von Kaulsdorf besitzt das Märkische Museum

in Berlin eine Fibel, die als Frühlatène angesehen wird, obgleich es

Mannus, Bd. IV.

"

18
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nicht ausgeschlossen ist, dass ihre Form, die der Altmärkischen gleicht,

noch in späterer Zeit erscheint.

Aus Marzahn, 3 km nördlich von Kaulsdorf, befindet sich gleichfalls im

Märkischen Museum eine Fibel . Bei Karow liegt ein Gräberfeld, von dem

folgende Fundstücke in die Herrmann'sche Sammlung in Pankow gekommen

sind: ZweiWirtel, die Hälfte einer durchlochten Zierscheibe aus Bronze, Teile

eines geperlten Halsringes, eine Schwanenhalsnadel, drei Kropfnadeln, von

denen zwei aus Bronze mit seitwärtsgebogenen Köpfen , die dritte aus

Eisen hergestellt ist, ein Fragment vom Knochenkamm, drei eiserne

Nadeln mit doppelkegeligem Kopf und drei Nadel -Bruchstücke aus Eisen.

O

Abb. 6.

Aus Rosenthal befindet sich eine Spätlatène-Fibel im Märkischen

Museum, auch M. JAHN hat im vorigen Jahre in einer Sitzung der

Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte Gefässscherben aus Rosenthal

vorgelegt und besprochen ; sie zeigen jedoch wenig charakteristische

latènezeitliche Merkmale. Neu ist ein Fund, den Herr Franz LANGER

aus Waidmannslust 2 km von Rosenthal auf Wittenauer Gebiet gehoben
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hat. Er fand vier gänzlich zerdrückte Urnen, von denen die eine folgende

Beigaben aus Eisen enthielt : eine Kropfnadel mit verstärktem kantigen

Kopf, eine Nadel mit abgebrochenem Kopf, zwei Ringe aus rundem

Draht, zwei Gürtelhaken und ein Bruchstück (siehe Abb. 6). Die Bruch-

stücke der vier zerdrückten Urnen aus Wittenau wurden nicht gesammelt.

Weiteres Gefäss-Material aus den hier aufgeführten Fundorten des

Kreises Nieder-Barnim ist mir nicht bekannt geworden.

Das von Fr. SCHEFFLER im Jahresbericht des Königl. Gymnasiums

in Freienwalde a. O. ausführlich veröffentlichte Latènegräberfeld von

Altranft zeigt nicht die zusammenhängende Kultur der von mir be-

sprochenen Gräberfelder. SCHEFFLER setzt auch Altranft in das

1. Jahrhundert nach Christus und da Altranft an der nördlichen Grenze

des Ober-Barnims liegt, machen sich an den Fundstücken nördliche und

östliche, sowie auch schon römische Einflüsse geltend .

Die STIMMINGschen Gräber.

Schliesslich bleibt mir noch übrig die von G. STIMMING aus

Gross-Wusterwitz in Schmetzdorf ausgehobenen neun Gräber und die

aus ihnen entnommenen, auf Taf. XLII abgebildeten Fundstücke kurz

zu besprechen. Die Zeichnungen sind von G. STIMMING selbst aus-

geführt und mir zur Veröffentlichung gütigst übermittelt worden.

Die Zahlen über den einzelnen Gegenständen bedeuten die Grab-

nummer, E = Eisen, B = Bronze, T =Bronze, T = Ton, G = Glas.

Grab 1. Ein einfacher, einhenkliger Topf mit napfförmiger Deck-

schüssel. Beigaben : Zwei Armringe mit quergerieften Enden.
―

-

Grab 2. Knochenlager mit einer grossen, flachen Ösen - Deck-

schüssel. Beigaben : Ein Gürtelhaken mit gerippten Rückenkanten.

Eine Nadel mit doppelkegeligem Kopf und abgebrochener Spitze . Ein

Armring (?) mit zwei daranhängenden kleinen Ringen. Fünf Ohrringe

mit Quer- und Längsrippen und kleinen runden Löchern, auf der Spitze

sitzt je eine Perle. Ausserdem noch zwei Perlen ohne Ohrringe.

-

Grab 3. Knochenlager mit zwei darin stehenden kleineren Ge-

fässen. Beigaben : Eine kleine Öhrnadel, ein breiter Gürtelhaken,

ein kleiner Ring, sieben sehr beschädigte Ohrringe mit Perlen, 2 kleine

Zierbleche aus Bronze.

-

Grab 4. Knochenlager mit einem umgestürzten kleinen Henkeltopf.

Grab 5. Knochenlager, darin stehend ein henkelloses Töpfchen.

Beigaben : Ein Bruchstück aus Bronze .

Grab 6. Weitmündige napfförmige Urne mit einem Henkel. -

Beigaben: Eine Nadel mit halbkugeligem Kopf, eine Nadel mit aufrecht.

18*
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stehendem Scheibenkopf, ein grösserer und ein kleinerer Gürtelhaken,

einige geriefte Ohrringe.

Grab 7. Einfacher ungegliederter zweihenkliger Topf mit einer

napfförmigen Ösenschüssel bedeckt.

Grab 8. Hohe ungegliederte zweihenklige unter dem Rande etwas

eingewölbte Urne, auf der unteren Aussenfläche sind gruppenweise

vertikale Riefen eingezogen, dazwischen runde Grübchen eingedrückt.

Beigaben: Eine Nadel mit Bronzekopf, die Form des Kopfes ist

aus Zeichnung, ob Ring oder Scheibe, nicht zu erkennen.

Grab 9. Ungegliederte, gerauhte, henkellose Urne, die am untern

Teile etwas eingewölbt ist. — Beigaben : Eine Pinzette aus Eisen, ein

halbmondförmiges Rasiermesser.

Als hier sonst noch nicht vorgekommener Gegenstand erscheint die

Pinzette aus Gr. 9 wichtig, auch die beiden Bronze-Zierbleche aus Gr. 3

sind neu.
Auffällig ist, dass sich unter den Nadeln keine Kropfnadel

befindet. Von den Urnen weicht die Form der aus Gr. 9 mit ihren

oberhalb des Bodens liegenden Einwölbungen von den anderen etwas

ab, auch die hohe Form des kleinen Gefässes aus Gr. 5 kommt sonst

nicht vor. In den Gräbern 2, 3, 4 und 5 ist der Leichenbrand ohne

Urne, in der freien Erde, beigesetzt. Im grossen ganzen lässt der Inhalt

der neun STIMMINGschen Gräber dieselben Erscheinungen erkennen

wie die von mir in Schmetzdorf ausgegrabenen.



T
a
f

.X
X
X
I
I

.

C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

.

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

2B

1
0

1
4

1
3

1
8

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.

B
u
s
s
e

,D
a
s

L
a
t
è
n
e

-G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

,K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

5



YORK

10



T
a
f

.x
x
x

.

C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

.

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

2
0

1
0

1
3

1
9

1
9

2
4

2
7

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.

B
u
s
s
e

,D
a
s

L
a
t
è
n
e

-G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

,K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

2
7

3
0

3
0



P



T
a
f

.X
X
X
I
V

.

C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

.

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

7
0
7

3
5

3
1

3
2

3
6

3
7

$3
3
4

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.

B
u
s
s
e

D
a
s

L
a
t
è
n
e

-G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

,K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

3
9

4
1



1



T
a
f

.X
X
X
V

.

5
9

C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

.

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

4
2

4
3

4
4

4
5

4
7

D

5
1

3
1

B
u
s
s
e

,D
a
s

L
a
t
è
n
e

-G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

, K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

5
1

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.

5
2

5
2





T
a
f

.X
X
X
V
I

.

C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

.

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

5
8

5
9

6
0

6
2

5
7

6
7

5
3

5
3

5
3

5
4

B
u
s
s
e

,D
a
s

L
a
t
è
n
e

-G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

,K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.

5
5

5
5

6
6



1



T
a
f

.X
X
X
V
I
I

. C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

.

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

3
5

3
1

1
3

2
7

$1
9

3
3

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.

B
u
s
s
e

,D
a
s

L
a
t
è
n
e

-G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

,K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

4
3

6
2



1



T
a
y

.A
A
A

V
I
I
I

. C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

.

1
3 1
3

1
3 1
3

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

8

2
7

1
0

3

3
7

2
9

1
3

1
0

7
0

0

3
0

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.

B
u
s
s
e

,D
a
s

L
a
t
è
n
e

-G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

,K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

1
3

1
4





T
a
f

.X
X
X
I
X

.

C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

.

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

4
0

.

1
9

4
4

.

5
3

2
8

5
8

3
0

1
9

1
9

4
4

1
8

1
9

1
9

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.

B
u
s
s
e

,D
a
s

L
a
t
è
n
e

- G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

,K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

1
6

1
9

1
5





T
a
f

.X
L

.

4
4

C
u
r
t

K
a
b
i
t
z
s
c
h

,W
ü
r
z
b
u
r
g

,

3
8

5
4

M
a
n
n
u
s

,Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
ü
r

V
o
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e

,B
d

.I
V

.

2
4

2
7

5
3

.

4
4

2
8

3
0

6
0

4
2

2
0

6
8

4
2

5
0

5
8

5
3

4
5

3
8

5
8

5
8

5
5

3
1

5
2

2
9

5
1

B
u
s
s
e

,D
a
s

L
a
t
è
n
e

-G
r
ä
b
e
r
f
e
l
d

b
e
i

S
c
h
m
e
t
z
d
o
r
f

,K
r
e
i
s

J
e
r
i
c
h
o
w

I
I

.

D
i
e

Z
a
h
l
e
n

b
e
d
e
u
t
e
n

d
i
e

G
r
a
b
n
u
m
m
e
r
n

.





Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV
Taf. XLI.

7.

姐

7.

19.

.ןיוייוויוי…

41.

Die Zahlen bedeuten die Grabnummern.

Busse , Das Latène -Gräberfeld bei Schmetzdorf.

14.

Curt Kabitzsch, Würzburg .



270 [38Hermann Busse : Das Latène - Gräberfeld bei Schmetzdorf.

stehendem Scheibenkopf, ein grösserer und ein kleinerer Gürtelhaken ,

einige geriefte Ohrringe.

Grab 7. Einfacher ungegliederter zweihenkliger Topf mit einer

napfförmigen Ösenschüssel bedeckt.

Grab 8. Hohe ungegliederte zweihenklige unter dem Rande etwas

eingewölbte Urne, auf der unteren Aussenfläche sind gruppenweise

vertikale Riefen eingezogen, dazwischen runde Grübchen eingedrückt.

Beigaben : Eine Nadel mit Bronzekopf, die Form des Kopfes ist

aus Zeichnung, ob Ring oder Scheibe, nicht zu erkennen.

Grab 9. Ungegliederte, gerauhte, henkellose Urne, die am untern

Teile etwas eingewölbt ist. - Beigaben : Eine Pinzette aus Eisen, ein

halbmondförmiges Rasiermesser.

Als hier sonst noch nicht vorgekommener Gegenstand erscheint die

Pinzette aus Gr. 9 wichtig, auch die beiden Bronze-Zierbleche aus Gr. 3

sind neu. Auffällig ist, dass sich unter den Nadeln keine Kropfnadel

befindet. Von den Urnen weicht die Form der aus Gr. 9 mit ihren

oberhalb des Bodens liegenden Einwölbungen von den anderen etwas

ab, auch die hohe Form des kleinen Gefässes aus Gr. 5 kommt sonst

nicht vor. In den Gräbern 2, 3, 4 und 5 ist der Leichenbrand ohne

Urne, in der freien Erde, beigesetzt. Im grossen ganzen lässt der Inhalt

der neun STIMMINGschen Gräber dieselben Erscheinungen erkennen

wie die von mir in Schmetzdorf ausgegrabenen.
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Zur älteren Bronzezeit Mitteleuropas III.

1. Die alten Griffzungenschwerter.

2. Die Nordillyrier (Veneter).

Von Gustaf Kossinna.

Mit 57 Textabbildungen und 1 Karte (Taf. XLIII) .

In meinem zweiten Artikel „Zur älteren Bronzezeit" (Mannus IV,

173 ff. ) habe ich meine neue Ansicht über die Bevölkerung Österreich-

Ungarns in jener Epoche, genauer gesagt in den Perioden II und III der

Bronzezeit, bekannt gemacht und die kulturelle Übereinstimmung dieser

Bevölkerung mit derjenigen festgestellt, die zwar nicht gleich zu Anfang,

aber doch schon in der Mitte der Periode II in das damals leere Gebiet

Ostdeutschlands einzog und grosse Teile davon besiedelte, bis zur Oder-

mündung abwärts .

Infolge dieser gegen früher etwas veränderten Auffassung, die ich

aus einer Verarbeitung meiner Reiseergebnisse von 1909 im vergangenen

Winter gewann, ist die Karte der Siedlungen der Periode II der Bronze-

zeit, die ich im Sommer 1911 meiner „ Herkunft der Germanen" (Mannus-

bibliothek 6) beigab, in gewisser Weise veraltet.

Ich habe daher den Wunsch von Prof. LANGHANS, diese Karte in

seiner Zeitschrift „Deutsche Erde " von neuem zu veröffentlichen , als

willkommene Gelegenheit benutzt, eine verbesserte Auflage der Karte

herauszugeben¹) . Abgesehen von den wenigen Nachträgen, wie von einigen

neuentdeckten Fundplätzen zwischen Bonn und Ruhrort (Roisdorf, Kr.

Bonn: Abb. 1 ; Wahn, Kr. Mülheim a. Rh.; Reusrath bei Opladen,

Kr. Solingen: Abb. 2 ; Bruckhausen, Kr. Dinslaken : vgl . unten S. 277)

oder sehr selten von früher übergangenen Funden (ich denke

¹) Diese neue Karte ist inzwischen erschienen als Tafel 14 im Jahrgang 1912,

Heft 4/5 der „ Deutschen Erde" (Gotha, Justus Perthes) und konnte im Sonder-

abdruck bereits den Teilnehmern der 4. Tagung für Deutsche Vorgeschichte zu

Dortmund, ebenso denen des Baltischen Archäologenkongresses zu Stockholm als

Widmung überreicht werden.
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an den von Misdroy auf Wollin) , die durch die Eintragung das

Siedelungsbild bereichern, musste die auf der Karte mit enthaltene

Nordhälfte Böhmens , sowie Österreichisch - Schlesien , die bei der

früheren Auffassung unberücksichtigt

blieben, nunmehr, weil illyrisches Ge-

biet, mitbehandelt werden. Es stellte

sich dabei heraus , dass die von den

böhmischen Forschern bisher stets ver-

tretene Ansicht unrichtig ist, als sei die

Bevölkerung der Aunetitzer Gräber

(Periode I) nur in Nordböhmen , die

der folgenden Periode der Bronzezeit

(Hügelgräber der Periode II) nur in

Südböhmen vertreten. Vielmehr hat

auch Nordböhmen Gräber und andere

Funde aus Periode II , während die

grosse Masse der auf den Karten zu

findenden Hügelgräber Südböhmens

gar nicht der Bronzezeit, sondern der

Hallstattzeit angehört. Der Zusam-

Abb. 1 .

Roisdorf, Kr. Bonn. 1. Prähist. Mus. Köln.

Hügelgrab: kleiner Dolch ; reich verziertes

Absatzbeil von rheinländischem Typus.

Abb. 1 a. Roisdorf, Kr. Bonn. 1 .

Verzierung des Absatzbeiles der Abb. 1 .

menhang der Bevölkerung von Periode I und II in Böhmen, der mir

schon seit Jahren unzweifelhaft war, ist durch diese rein örtliche Fest-

stellung noch mehr gesichert worden. Des weiteren ist dann die genaue

Grenzlinie der Germanen für die Periode III der Bronzezeit hinzuge-

kommen. Sie zeigt, dass die Germanen im Osten der Odermündung

den Illyriern der Periode II ungefähr jenes Gebiet abgewonnen haben,

das sie bereits in der Periode II mit einigem Einfluss zu durchdringen

begonnen hatten ¹) . An der Westgrenze dagegen, in Westhannover, und

¹) Vgl. meine Schrift : Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale

Wissenschaft (Mannusbibliothek 9) S. 42.
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teilweise auch gegenüber den Illyriern an der Südostgrenze, in Süd- und

Ostbrandenburg, haben die Germanen ihre weitvorgeschobenen , ver-

einzelten Aussenposten nunmehr in den geschlossener gewordenen Haupt-

körper ihrer Bevölkerung zurück-

gezogen. Endlich ist die spätere

Ausbreitung der Germanen nach

Südwesten hin, in das zwischen

ihnen und den westdeutschen

Kelten während der Bronzezeit

offengebliebene Gelände des west-

lichen Westfalens und in das be-

reits keltisch besiedelt gewesene

mittlere Wesergebiet hinein, durch

Angabe der germanischen Siede-

Abb. 2a. Reusrath, Kr. Solingen. 1 .

Verzierte Dolchklinge in Abb. 2.

Abb. 2. Reusrath bei Opladen, Kr. Solingen. 1 .

Prähist. Mus. Köln . Brandgrab in Hügel: schlankes

Randbeil, 20/2 cm; verzierte Dolchklinge, 14 cm;

winziger Scherben.

lungen der IV. V. Periode der Bronzezeit in diesem damaligen ger-

manischen Neulande erläutert worden.

Ich habe bereits in meinem obengenannten zweiten Artikel (S. 184)

es ausgesprochen, dass eine Wiedergabe des gesamten Fundstoffes der

illyrischen Siedelungen der Periode II der Bronzezeit, wovon ich in der

Aprilsitzung der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte eine sehr

reiche , für den Nachweis der Gleichartigkeit der Kulturen mehr als

genügende Auswahl vorführte , den Rahmen des Mannus sprengen würde,

also eine eigene, selbständige Schrift erfordere. Wohl aber lässt sich

für diese oder jene Frage, die durch das Material der Periode II der
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mitteleuropäischen Bronzezeit gestellt wird, eine Darlegung und Beant-

wortung hier bieten.

Nur auf zwei dieser Fragen, die ich beide schon früher angeschnitten

habe, will ich jetzt zurückkommen, und zwar nur mit einem kleinen

Nachtrag auf die Frage der germanischen Fibel bei den Illyriern , aus-

führlicher dagegen auf die Frage der ältesten Griffzungenschwerter.

Als Nachtrag zum ersten Punkte führe ich eine weitere germanische

Fibel aus Schlesien an, die sich im Dresdener Prähistorischen Museum

befindet. Eine Abbildung des am Nadelkopfe ganz zerstörten, am Bügel

verbogenen Stückes ist schon vor zehn Jahren nach meinen Angaben

hergestellt und ergänzt worden (Abb. 3) . Es handelt sich um eine nament-

Abb. 3. Glogau, Prov. Schlesien. Prähist. Mus. Dresden . 1.

lich in Mecklenburg beliebte, aber auch im angrenzenden nordwestlichen

Brandenburg vorkommende Form aus dem Anfang der Periode III.

Bei dieser Form sind an die Stelle der aus Draht gewickelten Spiral-

scheiben vollgegossene Scheiben getreten und die Nadelkopfscheibe (links)

bildet hier das Gegenstück zur Bügelfussscheibe (rechts) , während der

Bügelkopf (links) nicht, wie sonst, symmetrisch, also auch scheibenförmig

gestaltet ist, sondern wie bei der Urfibel aus einem blossen Haken be-

steht, der durch das Nadelhalsloch geht und unter der Nadelkopfscheibe

endet. MONTELIUS nennt diesen Fibeltypus, sofern der Bügel, wie

hier, drahtförmig aussieht, C¹ (Tidsbestämning S. 205, Anm. 2) . Eine

der unserigen ziemlich ähnliche Fibel stammt aus Gnevikow, Kr. Ruppin,

Prov. Brandenburg (UNDSET, Etudes sur l'âge de bronze 1880,

Taf. V, 2 mit ungenauer Wiedergabe) .

Eingehender behandele ich die Griffzungenschwerter der Periode II .

S. MÜLLER hält sie bekanntlich für italienischen Ursprunges, einem

seiner Grundsätze gemäss, wonach diejenigen skandinavisch-norddeutschen

wir sagen dafür kürzer und klarer „ germanischen" — Typen, zu

denen vereinzelte Seitenstücke im mittleren oder im südlichen Mitteleuropa

anzutreffen sind (mögen sie in Skandinavien und Norddeutschland in

noch so starker Zahl auftreten ) , nicht aus Skandinavien, sondern aus

Italien stammen müssen, wobei es wenig oder gar nichts verschlage, ob



Druckfehler-Berichtigung.

Auf nebenstehender Seite 274 , Zeile 12 von

unten lies richtig :

hier, bandförmig ist, eine Abart seines Typus b: Tidsbestämning S. 205, Anm. 2" .
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sie in Italien nachweisbar seien oder nicht. Tatsächlich kommt nun, wie

S. MÜLLER selbst zugeben muss, der Urtypus der Griffzungenschwerter

in Italien überhaupt nicht vor, und die nächstältesten Typen auch nur

in 2-3 Exemplaren . Dieser Grundsatz, folgerichtig angewendet, müsste

seinen Urheber dazu führen , sogar die berühmten germanischen Bronze-

hängedosen für südliche Importware anzusehen. Auf diese Weise wäre

er geradezu gezwungen, die gesamten Formen der Bronzen der nordi-

schen Bronzekultur aus Italien herzuleiten. Da dieses nun ein vollen-

deter Unsinn wäre , so zeigt sich schon hieraus, dass jener ausgeklügelte

Grundsatz nur zu bald mit dem gesunden Menschenverstand in heftigste

Fehde gelangt.

Bereits bei meinem Koblenzer Vortrage von 1911 habe ich diese

völlig in die Irre gehenden Gedankenwege Sophus MÜLLERSs als Irr-

gänge charakterisiert, besonders auch darin , was seine Beurteilung der

Griffzungenschwerter angeht (Mannusbibliothek 9, S. 48) ; ich habe diese

Schwerter im Gegenteil gerade für germanisch erklärt (Mannus IV, 174) .

Bewiesen wird meine Ansicht durch die Verbreitung der ältesten

Typen, d. h, derjenigen aus meinen Perioden IIb und II c. In Periode

IIb entseht der Typus. Sein Hauptmerkmal ist, dass die Zunge in der

Mitte nach aussen erweitert ist, dass der untere halbkreisförmige Heft-

abschluss nach den äusseren Spitzen zu eine starke Erweiterung, un-

mittelbar unter den Spitzen ebenso eine stark geschweifte Einziehung

nach der Klinge hin zeigt, dass die Ränder sehr hoch aufgekantet sind und

endlich, dass die Griffzunge gänzlich undurchbohrt ist, auf dem halbkreis-

förmigen Heftabschluss aber beiderseits nur je zwei Nieten oder Nietlöcher

sich befinden. Die sehr seltenen Fälle, dass nur je ein Nietloch beider-

seits vorhanden ist, scheinen auch in diese Periode IIb eingereiht werden

zu müssen, soweit die Griffzunge in der Mitte die starke Ausbiegung hat.

Diese Schwerter sind am zahlreichsten in dem Gebiete von Schles-

wig-Holstein nebst Dänemark, ein Gebiet, das durch annähernd 30 dort

gefundenen Stücke als Heimat dieses Typus sich ausweist ¹). Von diesem

¹) Nach SPLIETHs Inventar giebt S. MÜLLER für diese ältesten Griffzungen-

schwerter aus Schleswig- Holstein die Zahl 12 an, indessen sind durchaus nicht

alle in SPLIETHs Fundlisten als sein Typus 37 angeführten Schwerter solche unseres

ältesten Typus , selbst wenn man nur das Kieler Museum nachprüft. Die kleineren

Museen und Privatsammlungen Schleswig -Holsteins habe ich auf diesen Punkt nicht

von neuem durchmustern können . So ist das Schwert des Fundes SPLIETH 73 Neu-

wühren vielmehr ein solches mit Griffzungennieten der Periode III ; das Schwert

des Fundes SPLIETH 115 Norby gehört zu der Abart derer mit einwärts geschwungener

Griffzunge und das Schwert des Fundes SPLIETH 140 Sylt hat zwar zwei Paar Nieten

an der Hefterweiterung , aber auch einen Zungenniet, ist also der Periode II c zuge-

hörig. Es kommt aber hinzu ein im Museum Hamburg befindliches einschlägiges

Schwert von den Liesbütteler Bergen, Kr. Rendsburg, aus Periode IIb, das bei

SPLIETH fehlt.



276 [6Gustaf Kossinna.

Mittelgebiet germanischer Siedelungen der älteren Bronzezeit breitet sich

der Typus über die neugewonnenen germanischen Gebiete in Nord-

westdeutschland aus, von wo sechs Stück mit zwei Nietlöchern mir

bekannt geworden sind, und weiter in das benachbarte keltische Gebiet,

wo aber nur noch drei Stück gefunden worden sind.

Abb. 4-6. Westerwanna, Kr. Hadeln, Prov. Hannover.

1. Naturhist. Mus. Hamburg.

Hügelgrab in Bullenberge:

Schwert nebst Ortband; Absatzbeil.

O
'
Я

d

Y
O

470

The

Abb. 9. Uffenheim, Bez.-A. Uffenheim,

Mittelfranken. 12. Bayer. Nationalmus. München.

Länge: 71,4 cm ; die beiden kleinen Durchbohrungen

der Griffzunge (a, b) sind neu.

Abb. 7. . Oxstedt,

Kr. Cuxhaven.

Naturh. Mus. Ham-

burg. Länge: 65 cm.

I. Germanisches Gebiet:

Ab. 8. Friedberg,

Oberhessen.

Mus. Mainz.

1. Harsefeld , Kr. Stade : Prov. -Museum Hannover 5440.

2. Sternberg, Kr. Stade : Mus. Stade 430.
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3. Stadisches Gebiet: Mus. Stade 42.

4. Westerwanna , Kr. Hadeln : Mus. Hamburg 1904, 105

(Abb. 4-6).

5. Oxstedt , Kr. Cuxhaven, aus dem Fusse eines Hügels : Mus.

Hamburg 1899, 44 (Abb. 7) .

6. Wehden, Kr. Lehe : Prov. -Mus. Hannover 15332.

II . Keltisches Gebiet :

a) Meiches , Kr. Schotten, Oberhessen : Mus. Darmstadt 1899, 34

(eine Abbildung der Museumsverwaltung liegt mir vor) .

b) Friedberg , Oberhessen : Mainzer Mus.; vgl . Westd. Zeitschr.

1897. Bd. XVI , Taf. I , 4 ; Hess. Quartalblätter II , Taf. 28 , 4 (Abb. 8) .

c) Uffenheim , Bez.-A. Uffenheim, Mittelfranken (also nahe dem

Main) , im Walde gefunden : Nationalmus. München 2418, im Kunsthandel

1893 gekauft (Abb. 9) .

Im eigentlichen Süddeutschland, in der Schweiz und in Italien sind

solche Schwerter jedoch unbekannt.

Nur je ein Nietloch beiderseits besitzen ein germanisches Stück aus :

7) Bramstedt, Kr. Geestemünde, Mus. Hannover 5440,

sowie zwei keltische aus :

d) Bruckhausen , Kr. Dinslaken : Präh. Mus. Köln, aus neu

aufgedeckten Hügelgräbern, die auch andere wichtige Gegenstände, wie

ein Bronzeschwert mit trapezförmigem Oberteil und einen ganz neuen

besonderen Typus von Pinzetten aufweisen.

e) Eschbach bei Usingen, Kr. Usingen, Nassau : aus einem Hügel-

grabe ; Historisch. Mus. Frankfurt a. M., A. V. X 3742.

Ein viertes Stück der letzten Art aus :

8. Nechtelsen , Kr. Sulingen , Pr. Hannover : Mus. f. Völk.

Berlin II 571 (Abb. 10) weicht durch seine völlig geradrandige Griff-

zunge von allen bisher aufgeführten Exemplaren ab : es gehört deswegen

wohl schon in Periode IIc.

Geringer ist naturgemäss das Vorkommen dieser frühesten Form

aus Periode IIb, östlich der Elbe, weil dort Mecklenburg während dieser

Periode überhaupt recht schwach besiedelt ist, während dagegen Rügen

und Vorpommern auch jetzt wieder engeren Anschluss an Holstein und

die dänischen Inseln bekunden ; ich kenne nur zwei Stück :

9. Lohme , Rügen : Mus. Stralsund 12 (Abb . 11 ) .

10. Grünz , Kr. Randow : Mus. Stettin.

Auf dem gewaltigen illyrischen Gebiete von Stettin im Norden bis

zur bosnisch-türkischen Grenze im Süden finden sich fünf Exemplare der

frühesten germanischen Griffzungenschwerter ; sie gehen also bei den

Illyriern und das stimmt, wie schon früher bemerkt (Mannus IV, 175),
―
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zu der gleichzeitigen Einfuhr germanischer Fibeln bei den Illyriern

erheblich weiter nach Süden, als bei den Kelten :

—

a) Dahmsdorf, Kr. Breslau, aus Hügelgrab mit Skelett: Mus.

Abb. 10. Nechtelsen ,

Kr. Sulingen, Prov. Hannover.

Mus. f. Völk. Berlin.

Abb. 11.

Lohme, Kr. Rügen.

Mus. Stralsund.

Abb. 12. / . Dahms-

dorf, Kr. Breslau.

Mus. Breslau.

Abb. 13. 12.

Kom. Békés, Ungarn

(nad. S. Müller) .

Abb. 14. 1. Buzija ,

Bez. Petrovac,

Bosnien.

Breslau 2954; vgl . Zeitschr. f. Ethnol . 1902 , 207 (KOSSINNA) , Schles.

Vorz. N. F. IV. 1906, 8 Fig. 23 (SEGER) ; MERTINS, Wegweiser 1906,

Fig. 122 (Abb. 12) .

P) Niederösterreich ? : Naturhistorisches Hofmuseum Wien ;

vergl . S. MÜLLER: Mémoires dex antiqu . du Nord 1908-9, Abb. 53.

2) Ungarn : Nat. -Mus. Ofen-Pest ; vgl . S. MÜLLER : a . a . O. ,

S. 62.

d) Komitat Békés , Südungarn : Nat. -Mus. Ofen - Pest ; vgl. S.

MÜLLER: a. a. O. , Abb. 51 , 52 (Abb. 13).
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e) Buzija, Bez. Petrovac, Bosnien : Nat.-Mus. Sarajewo ; vgl . Wiss.

Mitteil. a. Bosnien VI, 142, Fig. 10 (Abb. 14) .

Weit mannigfaltiger gestaltet sich die Entwicklung des Griffzungen-

schwertes im Schlussabschnitt der zweiten Periode. Zunächst ist

jetzt die mittlere Erweiterung der Griffzunge weniger stark und ihre

aufgekanteten Ränder sind weniger hoch . Vor allem aber zeigt die

untere Grifferweiterung wie auch die Zunge eine Vermehrung der Nieten ;

auf der unteren Grifferweiterung erscheinen entweder je drei Nieten beider-

seits, oder es bleibt bei den zwei Nietpaaren, dann gesellt sich aber

auf der Griffzunge ein Niet oder selbst zwei Nieten

dazu. Auch bei den drei Nietpaaren der Hefter-

weiterung kann dieser eine und selbst zwei Nieten

auf der Griffzunge hinzutreten . Es sind das Über-

gänge zu dem vollendeten Typus der Periode III ,

der zwei oder drei Nietpaare an der Hefterweiterung

aufweist nebst drei Nieten auf der Griffzunge, zudem

oft statt der Halbkreisform der Hefterweiterung viel-

mehr eine dreieckige Form , also mit geradegestreckten

statt der geschweiften oberen Ränder. Dieser Typus

der Periode III erscheint z. B. in dem zweiten Hügel-

grabe von Thurow bei Züssow , Kr. Greifswald

(Abb. 15) , während das erste Grab eine Fibel aus

Periode II (Abb. 16) enthielt. Selbst die Abart mit

nur je einem Nietloch beiderseits an der Hefter-

weiterung kehrt auch jetzt noch wieder, und zwar

einmal ganz in der altertümlichen Form von IIb,

jedoch mit einem Zungenniet versehen ; das ist der

Fall bei dem Funde aus einem Hügelgrabe von

Abb . 15. 2.

Thurow bei Züssow,

Kr. Greifswald :

Hügelgrab II.

Mus. Greifswald.

Abb. 16. Thurow bei Züssow, Kr . Greifswald. . Mus. Greifswald.

Reste der Nadel (links) und des Bügels (rechts) einer Fibel, von oben und von der Seite gesehen.

Dornsode, Kr. Neuhaus a. d. Oste, Prov. Hannover (Abb . 17-19) .

Dann aber gibt es noch eine andere Abart mit nur einem Niet-

paar an der Hefterweiterung und völlig niet loser Zunge, jedoch bei

ganz veränderter Form der Griffzunge , die statt in der ursprüng-
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lichen Weise in der Mitte ausgebogene Ränder zu besitzen, viel-

mehr in ihrer ganzen Länge einwärts geschweift ist. Diese Form erhält

dann auch mehr Niete. Es entstehen endlich im Donaugebiete noch

andere Arten der Griffzungenschwerter. Danach kann ich

für diesen Zeitabschnitt IIc neun Abänderungserscheinungen

des ursprünglichen germanischen Typus aus IIb unterscheiden.

Ich führe in folgenden wiederum nur die mitteleuropäischen

Stücke auf, ohne Schleswig-Holstein und Dänemark zu be-

rücksichtigen.

A. Mit je drei Nietpaaren an der Hefterweiterung und

nietloser Zunge :

1. 2. Buxtehude , Kr. Stade : zwei Stück aus Hügel-

gräbern, verstümmelt, daher nicht sicher hier gehörig, Samm-

lung des General v. FRANKE zu Weimar.

3. Eddelsdorf , Kr. Ülzen : Mus. Hannover 7346,

vgl . TEWES , Unsere Vorzeit, Fig. 37.

4. Dammereez bei Boizenburg , Mecklenburg-

Schwerin: Mus. Schwerin 643, vgl . BELTZ, Vorgesch . Altert.

S. 205, 220 (ohne Abb.) .

5.-8. Rügen : (5 und 6 aus Jasmund), Mus. Stral-

sund 13, 15, 14 und Putbussche Sammlung.

a) Lindau am Bodensee : Mus. f. Völk. Berlin II c 2259.

b) Bertinvai , Frankreich : kleines Stück, Mus. f. Völk.

Berlin Va 143.

a) ) Steffelsdorf, Kom. Gömör, Nordungarn : vgl .

HAMPEL, Altert. d. Bronzezeit, Taf. 113, 2. 3.

7) Sajo Gömör , dasselbe Komitat : vgl. HAMPEL,

a. a. O. Taf. 115, 1 .

d) Ungarn: Mus. f. Völk. Berlin II

10620, in Ofen-Pest gekauft ; vgl . BASTIAN

und VOSS, Bronzeschwerter Taf. XVI, 33.

Abb. 17-19. Dornsode, Kr. Neuhaus a. d . Oste , Prov. Hannover. Mus. Hamburg 1895, 104-106.

Abb. 17. Griffzungenschwert nebst Ortband mit Buckeln. Abb. 18. Nordisches Absatzstreitbeil.

Abb. 19. Fibel ältester Form ohne Spiralscheiben.

Mittelitalien bietet von dieser Art zwei Fundstücke : 1. Florenz ,

2. am Fuciner See bei Aquila, vgl . S. MÜLLER, a. a. O. S. 59 f.
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B. Mit drei Nietpaaren und einem Griffzungenniet :

9. Magdeburg- Neustadt : Mus. Magdeburg (Abb. 20, die Dr.

H. HAHNE verdankt wird).

C. Mit zwei Nietpaaren und einem Zungenniet :

10. 11. Mecklenburg - Schwerin : zwei Exemplare, Mus. Schwerin.

Abb. 20. Magde- Abb. 21. In d. Löwitz,

burg-Neustadt.

Mus. Magdeburg.

Mecklenburg-Schw.

Mus. Hamburg.

Abb. 22. Gristow, 1/3 1/9

Abb. 23.

Ungarn (nach Hampel).

Kr. Greifswald,

Mus. Stralsund.

12. In der Löwitz, Mecklenburg-Schwerin : Mus. Hamburg 1880, 17

(Abb. 21) .

13. Ralswieck, Rügen : Mus. f. Völk. Berlin, vgl. BASTIAN und

VOSS, Bronzeschwerter Taf. V, 2.

14. Gristow , Kr. Greifswald : Mus. Stralsund 3 (Abb. 22).

15. Spandau: Mus. f. Völk. Berlin, vgl. Verh. d . Berl. anthr. Ges.

1882, Taf. XII , I.

8) Petronell , Niederösterreich : Mus. Ofen-Pest, vgl. HAMPEL,

Bronzkor, Taf. 180, 13.

5) Ungarn: vgl. HAMPEL, Altert. d . Br., Taf. 20, 7.

n) Sajo Gömör , Kom. Gömör : vgl . HAMPEL, a. a. O. Taf. 115, 2.
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lichen Weise in der Mitte ausgebogene Ränder zu besitzen, viel-

mehr in ihrer ganzen Länge einwärts geschweift ist. Diese Form erhält

dann auch mehr Niete. Es entstehen endlich im Donaugebiete noch

andere Arten der Griffzungenschwerter. Danach kann ich

für diesen Zeitabschnitt IIc neun Abänderungserscheinungen

des ursprünglichen germanischen Typus aus IIb unterscheiden.

Ich führe in folgenden wiederum nur die mitteleuropäischen

Stücke auf, ohne Schleswig-Holstein und Dänemark zu be-

rücksichtigen.

A. Mit je drei Nietpaaren an der Hefterweiterung und

nietloser Zunge :

1. 2. Buxtehude , Kr. Stade : zwei Stück aus Hügel-

gräbern, verstümmelt, daher nicht sicher hier gehörig, Samm-

lung des General v. FRANKE zu Weimar.

3. Eddelsdorf , Kr. Ülzen : Mus. Hannover 7346,

vgl . TEWES, Unsere Vorzeit, Fig. 37.

4. Dammereez bei Boizenburg , Mecklenburg-

Schwerin : Mus. Schwerin 643, vgl . BELTZ, Vorgesch . Altert.

S. 205, 220 (ohne Abb.) .

5.-8. Rügen : (5 und 6 aus Jasmund), Mus. Stral-

sund 13, 15, 14 und Putbussche Sammlung.

a) Lindau am Bodensee : Mus . f. Völk. Berlin II c 2259.

b) Bertinvai , Frankreich : kleines Stück, Mus. f. Völk.

Berlin Va 143.

a) ) Steffelsdorf , Kom. Gömör, Nordungarn : vgl .

HAMPEL, Altert. d. Bronzezeit, Taf. 113, 2. 3.

7) Sajo Gömör , dasselbe Komitat : vgl . HAMPEL,

a. a. O. Taf. 115, 1 .

d) Ungarn: Mus. f. Völk. Berlin II

10620, in Ofen-Pest gekauft ; vgl. BASTIAN

und VOSS, Bronzeschwerter Taf. XVI, 33.

Abb. 17-19. Dornsode, Kr . Neuhaus a. d . Oste , Prov. Hannover. Mus. Hamburg 1895 , 104-106.

Abb. 17. Griffzungenschwert nebst Ortband mit Buckeln. Abb . 18. Nordisches Absatzstreitbeil.

Abb. 19. Fibel ältester Form ohne Spiralscheiben.

Mittelitalien bietet von dieser Art zwei Fundstücke : 1. Florenz ,

2. am Fuciner See bei Aquila, vgl . S. MÜLLER, a . a. O. S. 59 f.
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B. Mit drei Nietpaaren und einem Griffzungenniet :

9. Magdeburg- Neustadt : Mus. Magdeburg (Abb . 20, die Dr.

H. HAHNE verdankt wird).

C. Mit zwei Nietpaaren und einem Zungenniet :

10. 11. Mecklenburg - Schwerin : zwei Exemplare, Mus. Schwerin.

Abb. 20. Magde- Abb. 21. In d. Löwitz,

burg-Neustadt.

Mus. Magdeburg.

Mecklenburg-Schw.

Mus. Hamburg.

Abb. 22. Gristow, 1/3

Abb. 23.

Ungarn (nach Hampel).

Kr. Greifswald,

Mus. Stralsund.

12. In der Löwitz , Mecklenburg-Schwerin : Mus . Hamburg 1880, 17

(Abb. 21) .

13. Ralswieck, Rügen : Mus. f. Völk. Berlin, vgl. BASTIAN und

VOSS, Bronzeschwerter Taf. V, 2.

14. Gristow , Kr. Greifswald : Mus. Stralsund 3 (Abb. 22) .

15. Spandau : Mus. f. Völk. Berlin, vgl . Verh. d. Berl. anthr. Ges.

1882, Taf. XII, I.

8) Petronell , Niederösterreich : Mus. Ofen-Pest, vgl. HAMPEL,

Bronzkor, Taf. 180, 13.

5) Ungarn: vgl. HAMPEL, Altert. d . Br., Taf. 20, 7.

7) Sajo Gömör , Kom. Gömör : vgl . HAMPEL, a. a. O. Taf. 115, 2.



282 [12Gustaf Kossinna.

9) Aranyos , Kom. Borsod : vgl . HAMPEL , Bronzkor, Taf.

216, 1 (vielleicht auch noch 4) .

Die Abart C ist also offenkundig nur im östlichen Mitteleuropa,

nämlich bei den ostelbischen Germanen und den Donauillyriern verbreitet.

Ca. Mit zwei Nietpaaren und einem mittleren Niet auf der Heft-

erweiterung ; eine ganz vereinzelte Abänderung :

c) Haan , Kr. Mettmann, Rheinprovinz : vgl . Korresp .-Bl . d . Westd .

Zeitsch. f. Gesch. und Kunst. X. 1890, S. 56, Abb. 6 (SCHELL) , wahr-

scheinlich in der Sammlung des Bergischen Geschichtsvereins zu Elberfeld .

Dieses Schwert ist erst vor kurzem zu meiner Kenntnis gelangt, so dass

der Fund auch auf der neuen Karte der Periode II noch unverzeichnet

geblieben ist.

D. Mit drei Nietpaaren und zwei Zungennieten :

Hiervon ist mir nur 1) ein Stück bekannt aus dem Skelettgräberfeld

von Povegliano bei Verona : vgl . MONTELIUS, L'Italie I , Taf. 37, 6.

Da. Wie D, aber mit reicher , punzierter Verzierung der

Grifferweiterung (doppelte Spiralen) :

16. Holstein : vgl . SPLIETH, Inventar, Taf. I , 9b, von SPLIETH

und danach von S. MÜLLER fälschlich in die Periode I gestellt, von

S. MÜLLER ausserdem gleichgesetzt mit einem italischen Schwerte

aus Povegliano , MONTELIUS, a. a. O. Taf. 37, 4, auch Die Chrono-

logie 1900, Fig. 313, zu dem nur sehr geringfügige Beziehungen be-

stehen, wogegen ein etwas näher verwandtes Schwert, aus Treviso

nördlich von Venedig (MONTELIUS a. a. O. Taf. 34, 20, 20a ; auch

Die Chronologie 1900 , Fig. 314) , von S. MÜLLER nicht erwähnt wird.

Sein Schwert von Laaland hat mit allen diesen Stücken ebenfalls keine

Beziehungen.

x) Ungarn: vgl . HAMPEL, Alt . d . Br. Taf. 20, 4. 6 (Abb. 23) .

Db. Wie Da, aber Griffzunge und untere Hefterweiterung ganz

flach ohne Randkanten :

λ) Ofen , Ungarn : vgl . HAMPEL, Bronzkor Taf. 180 , 11 ; 180 , 11 a.

Dc. Wie Db , aber die Verzierung ähnlich wie bei dem oben ge-

nannten Schwerte von Povegliano (MONTELIUS, a . a. O. Taf. 37, 4) :

μ) Keszthely, Kom. Zala, Ungarn : vgl . HAMPEL, Bronzkor

Taf. 134, 3 (Abb. 24) .

Der Typus D-Dc ist offenkundig eine illyrische Weiterbildung

germanischer Vorstufen und dürfte in Westungarn (Pannonien) seine

Heimat haben.

E. Mit nur einem Nietpaar und zwei Zungennieten :

d) angeblich bei Praunheim a . d . Nidda , Ob. Taunuskreis , dicht

bei Frankfurt a. M.: Hist. Museum Frankfurt a. M. X 16609 (aus der

Sammlung A. Hammeran) .
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F. Diese Klasse umfasst alle diejenigen Abarten, bei denen die

Ränder der unteren Hefterweiterung und die der Griffzunge nicht in

Abb. 24;

etwa 1 .

Keszthely,

Kom. Zala,

Ungarn:
aus

Skelettgrab.

Länge

69 cm.

Abb. 25. 1/1.

Asenkofen, Bez.-A. Freising, Oberbayern.

Mus. Freising.

(nach J. Wenzl) .

Abb. 26. '/s.

Upflamör,

Schwäb. Alb.

Mus.

Stuttgart.

Abb. 27 ;

etwa 1/s.

Nindorf,

Kr. Neuhaus

a.Oste,Prov.

Hannover.

Schwert

62,5 cm lang

u. Riemen-

buckel.

scharfem Winkel sich treffen, sondern in starker Einwärtsbiegung eine

fortlaufend geschwungene Linie bilden.

Fa. Mit nur einem Paar Nietlöchern auf der unteren Hefterwei-

terung und nietloser Griffzunge :

Mannus, Bd. IV.
19
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e) Asenkofen , Bez.-A. Freising, Oberbayern, aus einem Hügel-

grab, in Gesellschaft einer charakteristischen Nadel ; Mus. Freising, vgl.

Beitr. z. Anthr. und Urgesch. Bayerns 1907, Bd. XVI, 95f. , Taf. 31 , 1

(J. WENZL) (Abb. 25) .

Fb. Mit ebenfalls nur einem Paar unterer Nieten, aber zugleich

zwei Zungennieten :

f) Upflamör , Schwäbische Alb , vgl. Prähistor. Blätter 1902,

Taf. IV, 1 (Abb. 26) .

Fc. Mit zwei Nietpaaren auf der unteren Hefterweiterung und

nietloser Griffzunge :

17. Nindorf , Kr. Neuhaus a. Oste : Prov.-Mus. Hannover 5377

(Abb. 27) Hügelgrab, das ferner einen Schwertriemenbuckel (Abb. 27

oben), einen Dolch (wie SPLIETH 6) , ein nordisches Absatzstreitbeil

(wie SPLIETH 26) und einen gedrehten Goldarmring (wie SPLIETH 86)

barg, vgl. Verh. d . Berl. anthrop . Ges. 1890, 377 ff. (VOSS) ; die Ab-

bildung verdanke ich Herrn Dr. HAHNE.

Fast ganz übereinstimmend mit der Klasse F in der Griffform, wenn

man diese in Holz- oder Hornbekleidung voll wiederhergestellt sich denkt,

erscheinen einige gleichzeitige Donauschwerter , deren Klingen am

Oberteil zwar trapezförmig enden, deren massiver Bronzegriff in seiner

nicht rundstabigen, sondern ganz flachen, wie plattgedrückten Gestalt

genau die Schweifung aufweist, die für die Klasse F der Griffzungen-

schwerter charakteristisch ist:

Schwäbische Alb bei Reutlingen : Mus. Stuttgart; vgl. J. NAUE,

Die vorrömischen Schwerter, Taf. XX, 3 (Abb. 28) .

Münsinger Hardt , Württemberg : vgl . J. NAUE, a . a . O. Taf. XX, 5.

Ungarn : vgl . J. NAUE, a. a . O. Taf. XX, 4.

Fd. Mit zwei Nietpaaren auf der unteren Hefterweiterung und zwei

Zungennieten, anscheinend wieder eine ungarische Abart :

») Szomolány , Komitat Pressburg : vgl. HAMPEL, Bronzkor,

Taf. 243, 1 (Abb. 29) .

o) Zombor , Kom. Bacs - Bodrog, Südungarn : vgl . Arch. Ertes. 1908,

262 f., Abb. 3.

л) Fehértemplom , Kom. Temes, nahe der Donau : vgl . Dél-

magyarország Régiségleletei, hrsg. von Felix MILLEKER I, S. 40, Abb.

Temesvar 1897.

Nahe verwandt ist ein bereits in Periode IIIa fallendes Schwert

mit vier Griffzungennieten von Moritzenberg bei Norby, Kr. Eckern-

förde , Schleswig, aus einem Skelettgrab in Steinbau , das von MESTORF

(Mitteil. d. anthrop. Ver. in Schleswig-H. 1890, Heft 3, S. 25, Abb .)
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und SPLIETH (Inventar Fund 115) , wohl unrichtig , noch der Periode II

zugezählt wird.

Fe. Dieser Gattung von Schwertern kann man vielleicht noch das

I

Abb. 28 ; etwa ..

Reutlingen, Württemb.

Mus. Stuttgart

(nach J. Naue).

Abb. 29. ..

Szomolány, Kom.

Pressburg, Ungarn

(nach Hampel) .

16

Abb. 30.

Hammer bei Nürnberg.

Mus. Nürnberg (nach J. Naue) .

bisher stets , von anderen, wie von mir (Mannus- Bibliothek Nr. 9, S. 46

Anm. 1 ) , wohl mit Unrecht als mykenische Einfuhr angesehene Schwert von

g) Hammer bei Nürnberg (Abb. 30) anreihen, dem sich dann als

weitere Entwickelung nach dieser Richtung hin - starke seitliche Ausladungen

des obersten Abschlusses der Griffzunge - zugleich mit Übernahme der

italischen Verlängerung der gesamten aufgekanteten Griffzunge der Dolch von

-

19*
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Nagy- Lehota , Kom. Neutra , Nordwestungarn , bereits aus

Periode III , gesellt, vgl. HAMPEL, Bronzkor, Taf. 137, 25.

Dass die besonders in Bayern so häufigen Schwerter mit acht-

kantigem Bronzegriff der Periode II c aus den germanischen Griff-

zungenschwertern der Periode IIb sich entwickelt haben , somit auch

für die germanischen Griffzungenschwerter die achtkantige Form ihres

Griffbelags aus Knochen und Horn oder Holz , vielleicht neben noch

anderen Formen des Griffbelags , wahrscheinlich machen (mehr darf

man nicht sagen) , scheint mir aus der Tatsache hervorzugehen, dass

die bayerischen Schwerter innerhalb des achtkantigen Griffes eine

breite, hochhinaufreichende Griffzunge besitzen, wie es bei einem am

Griffe verletzten Stück aus Landshut , Niederbayern , deutlich zu er-

kennen ist ; vgl. Altert. u. h. Vorz. I. 8, 3, 5 und 6.

Anhangsweise füge ich bei der letzten Korrektur hier hinzu, was

ich bei Gelegenheit des baltischen Archäologenkongresses zu Stockholm

im dortigen Historischen Museum an alten Griffzungenschwertern aus

Schweden ermittelt habe. Es befinden sich dort nur fünf Exemplare,

wovon drei die Urform mit zwei Nieten auf jeder Seite der unteren

Hefterweiterung besitzen :

1. Nosaberg Kirchspiel, Villands Hered, Schonen ; gefunden

beim Ackern in der Nähe eines zerstörten Grabhügels (8966 : 438).

2. Legeved , Kirchspiel Fjelkinge , Villands Hered, Schonen ; Torf-

moorfund (459) .

3. Lusthuskullen , Höhe bei W. Bonåkra, Kirchspiel Nettraberg,

Blekinge ; im Boden eines grossen Steinhügels (1452 : 122) .

Ausserdem gibt es ein Kurzschwert mit nur je einem Niet auf

beiden Seiten der unteren Hafterweiterung, das in Periode II b oder II c

gehört, aus dem Kirchspiel :

4. Bolhög , Schonen ; aus einem Steinhügel (2109 : 303) .

Endlich ist zu nennen ein Schwert mit je drei Nieten beiderseits

auf der untern Heftplatte, also der Periode II c angehörig, aus :

5. Hjerpetan , Kirchspiel Nors, Wermland, an der Mündung der

Norself in den Wenersee ; gefunden neben Knochen in einer Steinkiste

innerhalb eines grossen Steinhügels (3823).

Das Ergebnis der gesamten Statistik ist also, dass die ältesten

Griffzungenschwerter, die der Periode II b, allein aus dem hannöverschen

und vorpommerschen Anteil des germanischen Gebietes schon in 10

Exemplaren, aus dem gesamten germanischen Gebiete aber in 43 (44)

Exemplaren vorliegen, aus dem gesamten keltischen Gebiete aber nur

in 5 , aus dem gesamten illyrischen Gebiete ebenfalls nur in 5
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Exemplaren. Dagegen lieferte von den mannigfachen Abarten dieser

Schwerter aus Periode II c allein der norddeutsche Anteil des ger-

manischen Gebietes (ohne Schleswig - Holstein) 17 Exemplare, das

gesamte illyrische Gebiet bereits 15 Exemplare, darunter eigene Lokal-

typen, das gesamte keltische Gebiet aber nur 6 (7) Exemplare.

Damit ist der Beweis erbracht , dass die Griffzungenschwerter

eine ursprünglich germanische Schöpfung sind , bei den Illyriern aber

bald eigenartige Weiterbildungen erfuhren, bei den Kelten jedoch inner-

halb der Periode II sich einer nur geringen Beliebtheit erfreuten.

Ich will die Behandlung der Griffzungenschwerter der Periode II

nicht schliessen, ohne darauf hinzuweisen, wie leicht von Anfängern ge-

rade diese ältesten Formen mit den späteren, aus Periode IV, verwechselt

werden können, wenn man nicht über alle Einzelheiten, namentlich in

der Klingenform, unterrichtet ist.

Nunmehr gehe ich zu dem in der Überschrift an zweiter Stelle

angeführten Hauptpunkte über, nämlich in Kürze dasjenige mitzuteilen ,

was ich von archäologischer und geschichtlicher Seite her über den Zu-

sammenhang der ostdeutschen mit der nordillyrischen Bevölke-

rung, sowohl in Südwestungarn und Bosnien, wie im nordöstlichen

Oberitalien, bei dem mehrfach angezogenen Vortrage der Berliner Zweig-

gesellschaft ausgeführt habe.

Ich habe schon in dem früheren Artikel (Mannus IV, 174) bemerkt,

dass bereits während der I. Periode der Bronzezeit sowohl von Süd-

westdeutschland her durch die Schweiz, als von Österreich-Ungarn her

durch Istrien, Einbrüche der nördlich der Alpen wohnhaften Stämme nach

Oberitalien stattgefunden haben. In dieser Zeit ist ein Kulturunterschied

zwischen den östlichen und den westlichen Siedelungen innerhalb der

oberitalischen See - Pfahlbauten noch kaum wahrnehmbar. Deutlicher

wird diese Scheidung jedoch in den Perioden II und III der Bronzezeit.

Nordtirol, das in Periode I ziemlich leer ist, lässt in Periode III den Anschluss

an das keltische Südwestdeutschland erkennen . Südtirol hat zwar die

östliche illyrische Fibel, die dem Westen in Süddeutschland, wie in

Oberitalien fehlt ; allein es finden sich daneben charakteristische west-

liche Stücke. Die Schweiz gehört voll zu dem süddeutsch- keltischen

Gebiete. Augenfällig zeigen jedoch die in Venetien befindlichen Fund-

stätten den östlichen, illyrischen Charakter. Noch entschiedener tun dies

die südlich des Po belegenen Land - Pfahldörfer der oberitalienischen

Terremaren ; sie bekunden einen über Istrien eindringenden Bevölke-
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rungs- und Kulturstrom, der in Bosnien und Südwestungarn, nicht auch

in Siebenbürgen seinen Ursprung hat.

Am auffallendsten erscheint die Übereinstimmung der beiderseitigen

Kulturen, wie so oft bei Betrachtung der vorgeschichtlichen Verwandt-

schaftverhältnisse der Völker, innerhalb der Keramik.

Abb. 31. Abb. 32.

Zlota, Gouv. Kielce, Polen

(Mannus II, S. 75).

Abb. 33.

Zastow bei Krakau

(Mannus II. S. 63).

Abb. 34. 3. Polada am

Gardasee, Prov. Brescia .

(Montelius, L'Italie I Taf. 4, 22.)

Abb. 35, 36.

Vattina bei Werschetz, Banat

(nach Milleker).

Namentlich kommen die Henkelformen, die recht eigener Art sind,

hier in Betracht. Einmal sind es die sog. Mondhenkel, deren Urahnen

bekanntlich in den steinzeitlichen Mondhenkelkrügen Nordböhmens (vgl .

Mannus I, 197, Abb. 12) , Polens (Lelowice, Zlota : Abb. 31 , 32) und West-

galiziens (Zastow, Karniow : Abb. 33) auftreten. Diesen noch sehr ähnlich

sind solche Henkel , wie die vom Welwarn in Böhmen (Aunetitzer Typus) ')

und aus dem Pfahlbau von Polada am Gardasee (Abb. 34) ; aber auch

anscheinend weit spätere von Vattina in Banat (Abb. 35, 36). In

Periode II gehören ungarische Doppelhenkelkrüge wie Abb. 37 (HAMPEL,

Altertümer der Bronzezeit Taf. 86, 1b) . Ähnliche und weiter entwickelte,

in die Breite gehende Formen bietet Periode II und III in Südungarn,

wie in Oberitalien (Abb. 38-45) .

¹) PIČ, Čechy předh. I , Taf. 7, 5.
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Abb. 37. Rákos-Palota,

Kom. Pest, Ungarn (nach Hampel).

Abb. 38. 39.

Vattina bei Werschetz, Banat (Milleker).

Abb. 40. . La Prevosta. Abb. 41. . Grotta del Farne.

Sot

Abb. 42. /. Bertarina.

Abb. 40-42: südöstliches Oberitalien (Montelius, L'Italie I, Taf. 21).

Abb. 43-45. 1. Arqua Petrarca, Venetien (Montelius, L'Italie I, Taf. 10).

Andere Henkelarten sind solche mit oben aufgesetzten Knöpfen

(Abb. 46-51 ) , aus Ungarn, Bosnien und Oberitalien, lappenartig auf-

wärts emporgezogene Henkel, die von den Italienern ' ansa asciata ' ge-

nannt werden (Abb. 52-55) , aus denselben Gebieten, endlich horn-

förmige Henkel (Abb. 56). Alles das geht in breiter Ausdehnung von
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Abb. 46.

Vattina bei Werschetz, Banat

(nach Milleker).

Abb. 47. Polada Abb. 48. a. Abb. 49. /.

am Gardasee, Prov. Brescia

(Montelius, L'Italie I, Taf. 4).

Bertarina, südöstliches Oberitalien

(Montelius, L'Italie I, Taf. 21).

Abb. 50.

Orsova, Banat

(nach Arch. Ertes . 1904) .

Abb. 51. . La Prevosta,

südöstliches Oberitalien

(Montelius, L'Italie I,Taf.21).

Abb. 52.

Vattina bei Werschetz, Banat

(nach Milleker).

Abb. 53. 1 .

Arqua Petrarca, Venetien

(Montelius, L'Italie I, Taf. 10) .

Abb. 54. 12. Abb. 55. 1/

Vareser See, Prov. Como, Lombardei

(Montelius, L'Italie I, Taf. 2, 17; 3, 30).

Abb. 56. 4.

Arqua Petrarca, Venetien

(Montelius, L'Italie I, Taf. 10).

West- und Südungarn über Bosnien und Istrien nach Oberitalien. Auf

die oberitalische Buckelkeramik brauche ich jetzt nicht noch einmal

zurückzukommen.

Das mag genügen, um zu zeigen, dass der noch in geschichtlicher
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1

Zeit als Bewohner Venetiens bezeugte nordillyrische Stamm der Veneter

ein Nachkomme jener Illyrier gewesen ist , die schon in der älteren

Bronzezeit hier einzogen. Diesen Nordillyriern gegenüber fasst man

als Südillyrier diejenigen der östlichen illyrischen Stämme auf der Balkan-

halbinsel zusammen, deren Sprachreste eine tiefgehende Beeinflussung

durch die thrakische Sprache verraten, soweit, dass sie die Haupteigen-

heiten der südindogermanischen Satemsprachen aufweisen, zu denen ja

das Thrakische gehört, wohl nicht aber das ursprüngliche Gemeinillyrische.

Diese Südgruppe hat sich über eine südindogermanische, genauer thrakische

Grundbevölkerung ausgebreitet und beherrschte bekanntlich auch Maze-

donien und Epirus, wo sie sich weiter mit den Griechen mischte.

Zu den Nordillyriern gehörten dagegen die geschichtlichen Panno-

nier in Westungarn, zum Teil noch über die Donau nordwärts reichend.

Und eine nördliche Fortsetzung dieser Stämme wiederum waren die

Illyrier der Bronzezeit Osdeutschlands . In geschichtlicher Zeit sind sie

dort längst verschwunden, und zwar wichen sie hier nach Ausweis der

Archäologie im westlichen Teile Ostdeutschlands vor den drängenden

Westgermanen während des 6.-5. Jahrhunderts, im östlichen Teile noch

etwas früher vor den neu einwandernden Ostgermanen, die von der

Weichselmündung südwärts allmählich bis nach Oberschlesien vorrückten.

Abb. 57; etwa 2 .

,,Gemma Augustea", untere Hälfte. Antikensammlung des Kunsthistorischen Hofmuseums Wien.

Links sitzende Germanengruppe ; rechts knieender Keltoillyrier (Mannusbibliothek 9, Abb. 155).

Diese Ostillyrier Ostdeutschlands werden wohl nach Süden, zu ihren

Stammesgenossen an der Donau ausgewichen sein. Dort wird freilich

schon um 400 vor Chr. die Gesamtheit der illyrischen Stämme von der

gewaltig vorstürmenden keltischen Völkerwelle überflutet und zersetzt.

Der berühmte Sardonyx der Gemma Augustea (Abb. 57) zeigt
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uns das leibliche Äussere einer gefangenen Familie dieses keltoillyrischen

Mischvolkes, doch auch etwas vom Charakter dieser Leute. Beides, ihre

äussere Erscheinung, wie ihre geistige und seelische Verfassung stehen

auf diesem Bilde in einem sehr auffallenden Gegensatz zu der auf der

linken Seite befindlichen Darstellung des gefangenen Germanen : der

hier ausgedrückte Gegensatz spricht nur zu Ungunsten des Illyriers.

Vgl . hierüber meine Schrift „ Die deutsche Vorgeschichte, eine hervor-

ragend nationale Wissenschaft“ (S. 79 f.)

Unverkennbare Nachklänge der nordillyrischen Bevölkerung in den

nordösterreichischen Landen und wenigstens noch in Preussisch- Schlesien

bieten aber manche Ortsnamen dieser Gegenden, von denen sogar

noch um die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Chr. der griechische Geo-

graph PTOLEMÄUS (vergl . die beigefügte Karte Taf. XLIII) , Kunde zu

geben vermag¹) .

=

Für eine Ortschaft im nördlichen Posen überliefert PTOLEMÄUS

noch den klar germanischen Namen Skurgon Skurion, worin nur

eine Ableitung aus dem schon im Althochdeutschen bezeugten Worte

scûr, mhd. schûr „Wetterdach" (vgl. Scheuer) enthalten sein kann.

In Schlesien dagegen stossen wir auf den entschieden ungermanischen

Namen Askaukalis. Da in der handschriftlichen Überlieferung des

PTOLEMÄUS griech. » und v fortwährend verwechselt werden, so könnte

Askan kalis die richtigere Form sein und bei ihr wieder wird ein fälsch-

licher Einschub eines zweiten k (Askankalis statt richtiger Asankalis)

um so wahrscheinlicher, als hinterher sofort der Name Askiburgion folgt,

also mit demselben Anlaut Ask, der hier aber richtig ist. Asankalis ist

aber fast gleichlautend mit dem Namen Ausankalis in Illyrien , dem

heutigen St. Michael in Lovinac (Kroatien) 2) und hat weiter einen

Doppelgänger in dem nur wenig südlich von ihm gelegenen Asanka.

Schon mehr nach der Weichselquelle hin , in Russisch-Polen, liegt

dann ein ausgesprochen „ karpodakischer" oder einfach dakischer Name

Setidava mit der charakteristischen dakisch-thrakischen Endung -dava.

Nördlich der Karpaten berühren sich in geschichtlicher Zeit Illyrier und

Daker; wahrscheinlich aber ist der Name Setidava nach der östlichen

Seite der Weichsel hin zu versetzen. Bei der bekannten und erklärlichen

Ungenauigkeit der mitteleuropäischen Ortsangaben in der Karte des

Ptolemäus wäre eine solche Versetzung wissenschaftlich durchaus kein

willkürliches, sondern ein wohl berechtigtes Verfahren.

¹) Zu vergleichen sind hier die beiden Arbeiten von R. MUCH : 1. Die Städte

in der Germania des Ptolemäus (Zeitschr. f. deutsch. Altert. Bd. 41 , S. 97 ff. 1897) .

2. Zur vorgeschichtlichen Ethnologie des Alpenlandes (Korresp.-Blatt d. dtsch. Ges.

f. Anthropol. 1905, 103 ff. ) .

2) Vgl. Wissenschaftl. Mitteilungen aus Bosnien, Bd. VII , S. 194 ( Jelić) .
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Am Nordwestende der Karpaten, also in Mähren und Oberungarn,

finden sich weiter die offenkundig illyrischen Ortsnamen : das schon be-

sprochene Asanca , dann Parienna und Singona. Rud. MUCH, der

den ligurischen Wortschatz in nähere Beziehung zu dem illyrischen setzen

möchte, führt als Parallelen zu den beiden ersten Namen ligurische

Ortsnamen an, und zwar Asinkon auf Korsika zu Asanca ; Paravenna,

sowie für die Endung den Volksnamen Bagienni, zu Parienna. Und

Singona zeigt die bei illyrischen Ortsnamen so ausserordentlich häufig

wiederkehrende Endung - ona, wie in Salona, Albona in Dalmatien.

Schon an der Donau, wohl in der Nähe der Waagmündung, folgt An-

duaetium , ein Ort, der nach MUCH kelto-illyrisch benannt sein soll , zu

dem ich aber in dem dalmatinischen, also echt illyrischen Andetrion ein

Seitenstück gefunden habe.

Weiter westlich in Nordböhmen erscheint der Volksname der

Korkontoi , der weder germanisch noch keltisch sein kann, aber in

den alten illyrischen Flussnamen Korkora, sowie in Kurcum bei Ansan-

kalei einen sehr nahe anklingenden Verwandten besitzt. Gleich östlich

davon, wo die ostgermanischen Buren sitzen, lesen wir den Ortsnamen

Leukaristos , eine Ableitung von dem Personennamen Leukaros, ge-

bildet mit der weit verbreiteten illyrischen Ortsnamenendung -iste,

-este, wie in Tergeste (Triest), Humiste (Imst in Tirol) , Ateste in

Oberitalien, auch in pannonisch Sonista, Remista, sowie in Bigeste,

Nareste, Praeneste. Weiter westlich folgt dann Stragona , wiederum

mit der illyrischen Endung -ona gebildet. Endlich findet sich südlich

davon Nomisterium , ein Name, der fast gleichlautend ist mit dem

japygischen (südillyrischen) Nomistro, Numistro in Bruttium .

Ich glaube, dass wir uns nur in höchstem Masse wundern können ,

soviel Jahrhunderte nach der Unterjochung und Vertreibung der Illyrier

aus diesen Gebieten noch eine solche Fülle illyrischer Ortsnamen dort

anzutreffen : eine willkommene Bestätigung der auf rein archäologischem

Wege gefundenen Ergebnisse.

In Oberitalien hiessen die nordillyrischen Stämme Veneter.

Da wäre es nicht unmöglich, dass derselbe Gesamtname auch den Nord-

illyriern in Ostdeutschland einst zugekommen wäre. In diesem Falle

wäre es weiter möglich, dass der von PTOLEMÄUS genannte „ Vene-

dische" Meerbusen , der an der Weichselmündung beginnt und von dort

ostwärts streicht, mit den einstigen ostdeutschen Sitzen eines Teiles der

Nordillyrier in Zusammenhang zu bringen wäre.

Hiessen die ostdeutschen Illyrier aber Veneter, so würde sich noch

eine andere merkwürdige Erscheinung erklären. Bekanntlich benannten

die Germanen bereits zu Kaiser Augustus Zeiten und sicher schon

mehrere Jahrhunderte früher ihre östlichen Nachbarn , die Slawengruppe ,
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mit dem Namen Veneter, germanisch weiter entwickelt zu Weneder.

Nachdem die nordillyrischen Veneter aus Ostdeutschland hatten weichen

müssen und die Ostgermanen in dieses Gebiet und noch weiter ostwärts

vorgerückt waren, fiel den Slawen ganz von selbst die Rolle zu, die

bis dahin die nordillyrischen Veneter in Ostdeutschland für die Germanen

gespielt hatten, nämlich die Ostnachbarn der Germanen zu sein . Indem

die Slawen aber die Ostnachbarn der Germanen wurden, erbten sie auch

den Namen der früheren germanischen Ostnachbarn, den der Veneter

oder Wenden , mit dem sie wie vor zwei Jahrtausenden, so noch heute

bei den Deutschen genannt werden, während sie selbst diesen Namen

bekanntlich nicht kennen .

Mit dieser Vermutung will ich heute schliessen .



35

Mannus, Zeitschrift für Vorge

[ae

X

Alociae

F

u

n

d

u

s

i

i

Cim

C

h

a

l

i

i i

n

d

i

Marionis O

(altera)

e s

C

h

a

r

u

d

Coenoënum

utonoari

ionis

Viru

Svel

Merson

Ca

C
h
a

น





II. Mitteilungen.

Das Alter der arischen Buchstabenschrift,

ihre Entwicklung

und ihre ferneren Einflüsse.

Von Prof. Dr. R. Freih. v. Lichtenberg , Berlin.

Mit 4 Textabbildungen.

In seinem im vorigen Hefte erschienenen Aufsatze „Ursprung und

Entwicklung der Buchstabenschrift" sagt Ludwig WILSER, einen dasselbe

Thema behandelnden Aufsatz von mir erwähnend, (S. 129) mit Recht,

dass es noch mehr, als der bis jetzt angeführten Gründe bedürfe, um

das alte Dogma von der Entwicklung der europäischen Schriften aus

der phönikischen zu Fall zu bringen. Ich bin nun in der Lage, auf

Grund noch wenig bekannter Entdeckungen, die zuerst Ricardo SEVERO

in der Zeitschrift Portugalia, Bd. I , und dann G. WILKE in seinem

Buche „ Südwesteuropäische Megalithkultur und ihre Beziehungen zum

Orient" (Mannus-Bibliothek Nr. 7) behandelten, nicht nur, wie diese

beiden Forscher bereits taten, das hohe Alter unserer Buchstaben -Schrift,

sondern auch die Wege, auf denen sie sich verbreitete, und ihre Ent-

wicklungen, die sie durchmachte, nachzuweisen.

Uralte schriftartige Zeichen finden sich auf kleinen Steinen aus

den Dolmen von Alvão in Portugal ; diese, sowie die zahlreichen Steine

aus den gleichen Dolmen mit stilisierten Tier-Figuren¹ ) , dienten nach

Ausweis der gebohrten Löcher, die die Steine zum Aufhängen in den Dolmen

einrichteten, wohl dem Toten-Kulte , so dass wir in den natürlich unlesbaren

Inschrift-Steinen wohl Zaubersprüche oder religiöse Weihungen, die dem

Toten im Leben nach dem Tode Sicherheit bereiten sollen, zu erblicken

haben (Abb. 1 ) . Diese Schriftzeichen sind aber noch nicht die ältesten, aus

Frankreich besitzen wir noch ältere. Aus der Höhle von Mas-d'Azil stammen

Steine mit aufgemalten Zeichen, und auf Renntierstäben von verschie-

denen Orten Frankreichs sind ganz ähnliche Zeichen eingeritzt (Abb. 2) .

¹) Auf vielen Tafeln zusammengestellt von Ricardo SEVERO : As necropoles

dolmenicas de Traz-os -montes, in Portugalia I, danach auch Fig. 38, 40 und 44 in

dem genannten Werke von G. WILKE.
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Diese Inschriften also, wenn wir sie bereits so benennen dürfen, gehören

noch dem Ende des Paläolithikums und dem Übergange vom Paläolithikum

zum Frühneolithikum an und beweisen, wie alt der Gebrauch dieser

TH
E

Abb. 1. Inschriftstein von Alvão.

Zeichen ist, einerlei ob sie schon als wirkliche Schrift aufgefasst werden

dürfen, oder ob sie nur religiös-mythische Symbole darstellen, ähnlich

a

Abb. 2. Renntierstäbe aus Frankreich.

a) Rochebertier, b) La Madeleine, c) Gourdan .

der Spirale und dem bald bei den Südariern auftretenden Hakenkreuze.

Dies kann vorläufig noch nicht, vielleicht auch nie entschieden werden,

die Dolmensteine machen aber nach der grösseren Anzahl von Zeichen

schon ganz den Eindruck wirklicher Inschriften.

Was aber sowohl an den französischen Funden als an den Dolmen-

steinen besonders auffällt, ist der Umstand, dass eine grosse Anzahl

von Zeichen Übereinstimmungen in der Form mit wirklichen Schriften
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aufweisen, einerseits mit den germanischen Runen, andererseits mit der

ägäischen und griechischen Schrift, ebenso wie mit den zwei das ganze

Altertum hindurch, von sehr frühen Zeiten bis zur römischen Kaiserzeit,

auf der spanischen Halbinsel verwendeten Schriften, dem Keltiberischen

und Turdetanischen. Noch weiter gehende Beziehungen reichen bis zu

den westsemitischen Schriften.

Ein Blick auf die beigegebene Schrifttafel erweist nicht nur deutlich

diese formellen Übereinstimmungen, sondern auch noch mehr, nämlich,

dass in allen den verschiedenen Schriften eine nicht unbedeutende An-

zahl von gleichen Zeichen auch in der Lautbedeutung mit einander

übereinstimmen, oder wenigstens ganz ähnliche Lautwerte besitzen.

Einige dieser Gleichheiten seien hier hervorgehoben. In den Dolmen

von Alvão kommen Zeichen vor, die denen in den verschiedenen Runen-

Inschriften vorkommenden wechselnden Formen für a in vieler Be-

ziehung gleich sind. Das eine Runen-Zeichen für a,, gleicht aber

auffallend auch den alten liegenden Formen desselben Buchstabens im

Turdetanischen und Griechischen, undA, während ein anderes der

Form nach hieher gehöriges Zeichen von Alvão seine Doppelgänger im

Keltiberischen, Turdetanischen und Phönikischen findet, wo es stets h

bedeutet, während es im Griechischen als e auftritt, was nicht Wunder

nimmt, wenn wir bedenken, dass ein anderes griechisches Zeichen H in

den ältesten Inschriften sowohl h als e bezeichnete .

Das einer Fahne ähnliche Zeichen von Alvão kommt teilweise

gleich , teilweise um einen schiefen Strich bereichert in mehreren Schriften

vor und hat stets den Wert von r. Der Dreizack, der ebenfalls schon

in Alvão vorkommt, bedeutet in den Runen z, also einen dem s ver-

wandten Laut, im Griechischen ps, eine Konsonanten-Gruppe mit s,

in allen anderen Schriften s, und in der kyprischen Silbenschrift ist es

als eine mit s beginnende Silbe, nämlich se, zu lesen.

Die Rune Me ist der Form nach nahe verwandt mit der

Runem. In Alvão ist das Zeichen umgekehrt , und ganz ähn-

liche Zeichen bedeuten in den übrigen Schriften m oder s, wobei oft

in derselben Schrift eine Form als m, eine andere ganz ähnliche Form

als s zu lesen ist, und im Kyprischen bedeutet das Zeichen mi. Die

Grundform für alle diese Zeichen ist die bei allen arischen Völkern als

Symbol des Himmels-Gottes so wichtige Doppelaxt ') . Als Axt selbst

What das Zeichen merkwürdigerweise in den verschiedenen Schriften

sehr verschiedene Lautwerte ; in einer bestimmten nach einer Seite

offenen Gestalt, z. B. in den Runen und im Keltiberischen als Я, ist

es stets o, im Kyprischen ro, und auch das Griechische ist offenbar

eine davon abgeleitete Form. Wer die Schrift-Tafel genauer betrachtet,

wird noch zahlreiche weitere formelle und lautliche Übereinstimmungen

finden.

Daraus ergibt sich unabweislich der Schluss , dass alle diese Schriften

von einer gemeinsamen Urschrift abgeleitet sind ; und als diese Urschrift

müssen wir die uns ältest erreichbare Gestalt ansprechen, das ist die

¹) Vergl. G. WILKE : Südwesteuropäische Megalith -Kultur S. 121 ff.; O. MON-

TELIUS: The Sun-God's Axe and Thor's Hammer, in Folk Lore Bd. 21 , S. 60-78 ;

v. LICHTENBERG : Die ägäische Kultur, Leipzig 1911 , S. 111 ff. und ders. „Religion

und Mythos" in Memnon V.
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in den Dolmen von Alvão und auf den Renntierstäben aus Frankreich.

Aber noch ein weiterer bedeutsamer Umstand geht daraus klar hervor.

Alle diese Schriften sind, mit Ausnahme der kyprischen Silben -Schrift und

der zwar noch nicht lesbaren, aber ebenfalls, schon nach der Anzahl

der Zeichen, als Silben-Schrift anzusprechenden ägäischen, Buchstaben-

Schriften. Als solche stellen sie eine besondere Gruppe dar, die sich

scharf von den Schriften des Orients abhebt.

Sowohl die ägyptischen Hieroglyphen, als die noch unentzifferten

hettitischen Hieroglyphen sind reine Bilder-Schriften, und auch die Keil-

schrift und die chinesische Schrift sind aus Bilder-Schriften hervorge-

gangen, haben sich dann allmählich in der Form schematisiert und die

Zeichen sowohl als Wort- wie als Silben-Zeichen verwendet. Nirgends

aber finden sich in wirklich alter Zeit im Orient Buchstaben-Schriften.

Auch die West-Semiten kannten im zweiten Jahrtausend vor Chr. noch

nicht die phönikische und hebräische Schrift, die dadurch, dass sie nur

Konsonanten schreiben , während die Vokale dem Sinne nach zu ergänzen

sind, so dass jedes Zeichen einen Konsonant mit einem Vokale bedeutet,

eine Zwischenstellung zwischen Silben- und Buchstaben- Schrift ein-

nehmen. Statt dieser Schriften, deren ältestes Denkmal der Mesa-Stein

(um 850 vor Chr.) ist, war auch bei den West-Semiten bis dahin die

Keilschrift im Gebrauch. Dagegen sind die Vorfahren der europäischen

Buchstaben-Schriften, die Steine von Alvão, um viele Jahrtausende älter.

Schon dies erweist deutlich, dass die arischen Schriften viel älter

sind, als die phönikische, von der sie ja nach alter irriger Meinung

abstammen sollen. Aber wir können noch weiter gehen und die Wege

verfolgen, auf denen sich diese Schriften ausbreiteten und entwickelten .

Da erhebt sich zuerst die Frage, warum stammen die ältesten

europäischen Schriftdenkmale, die Renntierstäbe Frankreichs und die

Steine von Alvão, aus den westlichsten Gegenden unseres Erdteiles ?

warum besitzen wir aus dem übrigen Europa keine so alten Inschriften?

Die Antwort wird gegeben durch die Zeit, in der wir besonders die

französischen Renntierstäbe ansetzen müssen, und die der zu Ende

gehenden letzten Eiszeit angehört. Während schon vor der Eiszeit, im

Paläolithikum, Europa ziemlich dicht bevölkert war, lag während der

Eiszeit ganz Mitteleuropa unter dem von Skandinavien aus südwärts

rückenden Gletschereise, und so sahen sich seine Bewohner gezwungen,

nach Westfrankreich und nach Spanien auszuweichen. Um diese Zeit

muss die Erfindung der schriftartigen Zeichen gemacht worden sein.

Als zu Ende der Eiszeit sich das Eis wieder nach dem Norden zurück

zu ziehen begann, breiteten sich die Europäer, die früher im Westen

dicht gedrängt gesessen haben mögen, den Rändern des abschmelzenden

Eises nachfolgend , wieder über Mitteleuropa aus , wobei sie die inzwischen

errungenen Kulturgüter natürlich mitnahmen.

Die Wanderungswege waren aber verschiedene. Ein Teil schlug

die Richtung nach Norden ein, während ein anderer Teil mehr süd-

lichen Wegen nach Osten hin folgte. Damals entstand schon die Spaltung

in Nord- und Süd -Arier . Diese beiden Wanderungswege werden aber

nicht die einzigen gewesen sein, mancherlei Umstände weisen auch nach

anderen Richtungen hin.

Mannus, Bd. IV. 20
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Bezeichnend für die Nord-Arier ist die Megalith-Kultur, für die

Süd-Arier die Gefässmalerei. Beide Erscheinungen sind in Spanien

schon in frühen Zeiten bereits vorbereitet. Einzelne Stämme der

späteren Nordarier müssen schon bald auch die schmale Meerenge von

Gibraltar übersetzt haben und nach Nordafrika eingedrungen sein . Ihre

Anwesenheit daselbst wird durch Megalith -Gräber bezeugt, die längs

der ganzen Nordküste Afrikas strichweise auftreten und bis Edfu in

Ägypten und bis in den Sudan sich erstrecken. Von dauernder Be-

deutung werden diese Stämme wohl nicht geworden sein, da sie dem

Blute nach wohl von den Berbern und Lybiern aufgesogen wurden,

dennoch dürften sie ausser den Megalith- Gräbern auch noch andere

Einwirkungen hinterlassen haben. SEVERO findet nämlich auf der von

ihm zusammengestellten Schrift-Tafel auch Übereinstimmungen jüngerer

von einzelnen Berber-Stämmen benützter Schriften mit den Schrift-

Zeichen von Alvão ¹) .

Ein anderer Weg der Süd-Arier muss statt zu Lande quer über

das mittelländische Meer nach Osten gegangen sein. Zwei Gründe

Abb. 4. Das Kuppelgrab von Alcalá, Provinz Algarve (Portugal).

lassen uns diesen Weg erschliessen. In Spanien finden wir neben den

Megalith-Gräbern noch eine andere Art von aus Steinen errichteten

Gräbern, das sind solche, die nicht aus grossen Blöcken, sondern aus

Steinplatten, die übereinander überkragen und dadurch die sogenannte

falsche Wölbung ergeben, errichtet sind. Ein vortreffliches Beispiel dieses

Typus ist das Kuppelgrab von Alcalá in der portugiesischen Provinz

Algarve ), das in der ganzen Anlage auffallend mit den mykenischen Kuppel-

gräbern übereinstimmt (Abb. 4) , ebenso wie mit den kleineren sogenannten

Bienenkorb-Gräbern aus frühminoischer Zeit auf Kreta. Ausser in Por-

1) Portugalia I. S. 745. Abgedruckt bei WILKE : Megalithkultur S. 62.

2) Abgebildet bei WILKE : Megalithkultur S. 11 .
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tugal und Spanien kommt dieser Typus sonst nur noch in Südfrankreich,

in der Bretagne und in Irland vor. Östlich dieser Gegenden fehlt

er auf dem ganzen Gebiete vollständig , um erst im Bereiche der

ägäischen Kultur wieder aufzutauchen . Zu Lande kann dieser Typus

also nicht gewandert sein, und es bleibt nur die Annahme übrig , dass

der Stamm, der diese Grabform bevorzugte, auf dem Seewege nach

dem Osten des mittelländischen Meeres gelangte. Damit stimmt überein ,

dass wir im ägäischen Gebiete eine Schriftart wieder finden, die in der

Form der Zeichen eine auffallende Ähnlichkeit mit den Zeichen von

Alvão besitzt, in der Entwickelung der Lautwerte aber eine besondere

Entwickelung durchmachte. Zwar ist diese Schrift noch nicht entziffert,

aber schon die grosse Anzahl von Zeichen , die weit über die Anzahl

der Buchstaben-Laute hinaus geht, erweist, dass es sich um eine Silben-

Schrift handeln muss, und eine bereits lesbare Abzweigung dieser Schrift,

die auch während des ganzen ersten vorchristlichen Jahrtausends auf

der Insel Cypern gebräuchliche, ist sicher eine Silben -Schrift. Auf diese

ägäische Entwickelung werden wir sogleich wieder zurückkommen.

Vorher müssen wir aber noch die Entwickelung im nördlichen

Europa ins Auge fassen. Die den Nord-Ariern angehörige eigentliche

Megalith-Kultur erstreckte sich über weite nördliche Gebiete und wurde

in frühen Zeiten auf den britischen Inseln , in Holland , Norddeutschland

und Süd-Skandinavien allgemein geübt. Auch hierhin wanderten die

uralten Schriftzeichen mit und bildeten die Grundlage für die germa-

nischen Runen. Trotz der unverkennbaren starken Übereinstimmungen

mit den Zeichen von Alvão sind die ältesten uns erhaltenen Runen-

Denkmäler doch um mehrere Jahrtausende jünger und stammen erst

aus nachchristlicher Zeit. An dem genetischen Zusammenhange mit

Alvão lassen die Gestalten der Buchstaben aber nicht zweifeln . Wie

ist nun die Kluft im zeitlichen Auftreten zu erklären ?

Dass die Runen älter sind als die uns erhaltenen Denkmäler, geht

sicher daraus hervor, dass sie schon in früheren Zeiten in der Literatur

der Römer erwähnt werden. Im 10. Kapitel seiner Germania berichtet

TACITUS von den Germanen, dass sie eine eigene Schrift besitzen,

deren Zeichen er „ notae" nennt. Auch Julius CAESAR (De bello

Gallico I. 53) berichtet von der Schrift und zwar in einer Weise, aus

der wir für unsere Frage manchen wertvollen Aufschluss erhalten. An

dieser Stelle erzählt nämlich der von den Sweben gefangene Procillus,

dass die Sweben, um zu erkunden; welches Schicksal sie ihm bereiten

sollten, dreimal über ihn das Los warfen . Nach G. NECKEL¹) ist

dieser Orakel-Brauch des Loswerfens über Gefangenen noch in viel

späteren Zeiten in Übung geblieben, denn im 11. Abschnitte von Alkuins

VITA des heiligen Wilibrord wirft der Friesen -König Radbod an drei

Tagen dreimal das Los über seine christlichen Gefangenen ; d . h . an

drei aufeinander folgenden Tagen warf er je drei aus einem Bündel

herausgegriffene Runenstäbe über die Gefangenen , und die auf den

Stäben eingeritzten Zeichen und ihre gegenseitige Lage ergaben einen

¹) „Zur Einführung in die Runen-Forschung" in " Germanisch - romanische

Monats-Schrift" Bd. I (1909).

20*
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Spruch aus dem der Wille der Gottheit in Bezug auf die Gefangenen

abgelesen wurde.

Von dem Gebrauche der Runen zur Schicksals -Erkundung gibt

auch der im Hávamál-Liede der Edda erhaltene Mythos Kunde, der

erzählt, dass Wodan, um höchste Weisheit zu erlangen, neun Nächte

am windigen Baume hing, und hiebei ihm die Runen offenbart wurden.

Auf den vorwiegenden Gebrauch der Runen zu religiösen Zwecken, die

wir aus den oben angeführten Gründen schon für die Zeichen von Alvão

erschlossen, weisen auch die meisten erhaltenen Runen-Denkmäler hin,

indem sie zum grossen Teile Weihungen an Gottheiten enthalten , z . B.

Thor weihe diesen Hammer" ."

Also zu Orakel -Zwecken, zur Erkundung des Willens der Götter,

wurde die arische Urschrift von Alters her bis noch in die späten Zeiten

Alkuins benutzt , nicht zu profanem Gebrauche um Alltägliches nieder

zu schreiben. Für diesen Zweck wurden die Runen auf hölzerne Stäbe

geritzt, und diese konnten natürlich nicht in all ' den Jahrtausenden er-

halten bleiben, darum sind nur junge Runen-Denkmäler auf uns ge-

kommen. Die Schrift selbst aber ist uralt.

So haben sich aus der arischen Urschrift, wie sie uns die Renn-

tierstäbe Frankreichs und die Dolmen-Steine von Alvão bewahrt haben,

einerseits die nordisch-germanischen Runen entwickelt, andererseits die

auf der spanischen Halbinsel im Altertum gebrauchten und bereits oben

erwähnten Schriften, die keltiberische und turdetanische, und schliesslich

im ägäischen Gebiete die ägäische und kyprische Silben -Schrift . Es

bleiben uns nun die Gründe zu untersuchen, warum sich hier aus den

Buchstaben, die offenbar die Grundlage aller arischen Schriften bilden,

statt dessen eine Silben- Schrift entwickelte .

Aus alten griechischen Überlieferungen über im Gebiete des ägäischen

Meeres eingesprengte fremde Volks-Stämme, sowie aus ungriechisch

klingenden Orts-Namen hat man schon lange geschlossen, dass vor den

arischen Ägäern bereits eine unarische, und zwar kleinasiatische, Be-

völkerung einzelne Inseln des ägäischen Meeres und Gebiete des späteren

Hellas besiedelte . Ein gutes Beispiel für die Verbreitung dieser klein-

asiatischen Völker bietet der Flussname Jardanos. HOMER erwähnt

Od. III . 292 einen Fluss dieses Namens auf Kreta und ILIAS VII . 135

einen anderen in Elis. Der Name erinnert lebhaft an den Jordan in

Palästina, doch ist er weder von griechischen noch von semitischen Wort-

stämmen abzuleiten ; dagegen nennt STEPHANOS einen Fluss und

einen Gottes-Namen Jardanos in Lydien, und kleinasiatische Stämme

hatten lange vor den Semiten ganz Syrien inne ' ) . Der Name wurde

also offenbar von kleinasiatischen Stämmen sowohl nach Palästina als

nach Ägäa mitgebracht.

Solche Stämme fanden die zur See einwandernden Süd-Arier auf

Kreta bereits vor ; und die Kleinasiaten hatten damals auch bereits eine

Schrift, aber eine Bilder-Schrift. Daher kommt es, dass schon tief im

zweiten vorchristlichen Jahrtausende auf Kreta zwei verschiedene Schriften

neben einander herlaufen, eine Bilderschrift und eine sogenannte lineare,

¹ ) Vergl . A. FICK : „Vorgriechische Ortsnamen “ und v. LICHTENBERG : „Die

Ägäische Kultur" (Leipzig 1911 ) S. 138 f.
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in der A. EVANS (Scripta Minoa) wieder zwei verschiedene Entwicke-

lungsstufen unterscheidet. Ein gutes Beispiel für die den hettitischen

Hieroglyphen sehr ähnliche Bilder-Schrift bietet der Diskos von Phaistos.

Die lineare Schrift dagegen erweist sich nach dem Vorkommen der

Doppelaxt und des zuerst bei den Süd-Ariern verwendeten Haken-

kreuzes und nach zahlreichen formellen Übereinstimmungen sowohl mit

Alvão als mit den Runen als arische, von der europäischen Urschrift

abgeleitete Schrift.

Die zur See ankommenden Arier können aber wohl kaum sogleich

sehr zahlreich aufgetreten sein, sondern werden zunächst eine arische

Herrenschicht über der nichtarischen Grundbevölkerung gebildet haben. Als

sie nun ihre Schrift ebenfalls für den täglichen Gebrauch in Anwendung

zu nehmen begannen, liessen sie sich zu diesem Zwecke von der klein-

asiatischen Bilder- und Silben-Schrift beeinflussen, und so erhielten die

arischen Zeichen ebenfalls eine Silben-Bedeutung.

Auf dieser Entwickelungs- Stufe beharrte die ägäische Schrift während

des ganzen zweiten vorchristlichen Jahrtausends, auf Cypern sogar noch

im ersten Jahrtausende. Auch nördlich in Tiryns, Mykenae und Troja

wurden bei den Ausgrabungen Vasen-Scherben, Spinnwirtel und ähn-

liches gefunden, die die gleichen Schriftzeichen tragen .

Inzwischen waren aber aus Mitteleuropa nordische Stämme in die

Balkan-Halbinsel eingewandert, deren Wanderungswege durch die archäo-

logischen Funde sich nachweisen lassen , während uns weiter unten zu

besprechende ägyptische Urkunden auch ihre Namen nennen, und diese

sind Jonier, Achäer, Dardaner, Teukrer und andere, also Namen, die

uns als Bezeichnung geschichtlicher, hellenischer Stämme gar wohl be-

kannt sind. Diese Nordländer werden die bis dahin nur zu religiösen

Zwecken verwendete Buchstaben-Schrift mitgebracht haben, und unter

ihrem Einflusse ging die Rückbildung der zur Silben-Schrift entarteten

ägäischen Schrift in die griechische Buchstaben - Schrift vor sich.

Um diese Zeit ging in Mitteleuropa die Mischung von nord- und

süd-arischen Stämmen vor sich, woraus die Völker der Spiral-Mäander-

Kultur hervorgegangen. In Ägäa aber sassen bereits auf zwei Wegen

eingewanderte südarische Stämme ; nördlich die wohl auf dem Landwege

gekommenen Thraker, auf Kreta die auf dem Seewege angelangten

Südarier, von denen ich annehme, dass sie das der Wissenschaft so

viele Rätsel bietende Volk der Pelasger waren, wofür ich die Gründe

sogleich bringen werde .

Aus der Verschmelzung dieser beiden südarischen Stämme mit

den vom Norden her eindringenden Stämmen der Spiral-Mäander- Kultur

entstand dann das Volk der Hellenen. Als letzter dieser nordischen

Stämme drangen die Dorer ein, und bis aus allen diesen Elementen

die Neubildung der Hellenen hervorgegangen war, bedurfte es Jahr-

hunderte langer Unruhen und Kämpfe, von denen uns die griechischen

Stammes-Sagen dunkle Kunde bringen, während die wirklichen geschicht-

lichen Ereignisse einigermassen durch ägyptische Urkunden aufgehellt

werden.

Als die Folge der Dorischen Wanderung habe ich schon mehrfach

die von Ramses II bis Ramses III (1296-1167) eine grosse Rolle
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spielenden Kriege der Ägypter mit den Seevölkern erwiesen ¹) . Unter

dem Drucke von Norden mussten manche ältere Stämme aus Agäa

nach Kleinasien ausweichen und kamen zusammen mit kleinasiatischen

Völkern auf die Wanderung, wodurch sie sogar Ägypten bedrohten. In

diesen Urkunden werden die vorher erwähnten historisch-griechischen

Stämme genannt, daneben aber auch das Volk der Pulasata . Dieses

wird von den Orientalisten mit Recht den Pelischtim (Philistern) , die

nachher in Palästina , das seinen Namen von ihnen hat, zu wichtiger

Geltung kamen und lange dort herrschten, gleich gesetzt. Sowohl nach

Ausweis der ägyptischen Pulasata-Bilder von Medinet Habu und vom

Ramesseum, als nach den Angaben des Alten Testamentes, dass sie aus

Kaphtor stammen, was Land der Keft bedeutet 2) , als nach den mit

der ägäischen Kultur völlig übereinstimmenden Funden bei den Aus-

grabungen in den Philister-Städten Palästinas können diese Pulasata-

Philister nur arische Ägäer gewesen sein.

Nun kennen wir ein Volk Ägäas das in den Konsonanten den

gleichen Namen trug, das sind die Pelasger. Aber an Stelle des zu

erwartenden Dental-Lautes steht hier ein g. Auch dies Rätsel löst sich,

wenn wir bedenken, dass dieser Lautwechsel wirklich im Griechischen

auftritt. Die Erde y heist dorisch da, dn, und die Göttin Demeter

ist eine Tuning , Mutter Erde 3).

Ein arisch-ägäischer Stamm war es also, der infolge der dorischen

Wanderung verdrängt in Palästina neue Wohnsitze fand und zwar muss

er über Cypern dahin gelangt sein. Dafür spricht einmal der Umstand,

dass die Philister-Keramik nahe Beziehungen zur kyprischen zeigt, dann

dass ein anderer ägäischer Stamm, die Teukrer, einmal durch griechische

Stammes-Sagen auf Cypern lokalisiert ist, andererseits aber in historischen

Nachrichten die nahe von Cypern gelegene Küste Phönikiens als nörd-

liche Nachbarn der Philister inne hatte.

Daraus aber, dass sowohl die Teukrer als die Pelasger neue Wohn-

sitze in Syrien gewannen und ihre ägäische Kultur dahin mitbrachten ,

erklären sich auch die auffallenden Ähnlichkeiten der westsemitischen

Schriften mit der ägäischen . Diese Stämme haben ihre alte Schrift

eben auch nach Syrien mitgebracht, und da diese Schrift trotz ihrer Ent-

wickelung zur Silben-Schrift doch immer noch viel bequemer war als

die Keilschrift, haben die umwohnenden Semiten sie übernommen und

auf ihre Weise etwas verändert. Dies ist aber auch der Grund, warum

ich die Pelasger den zur See gekommenen Süd-Ariern gleichsetzen

möchte.

Schon die aus Mitteleuropa angekommenen Griechen bemerkten

auffällige Unterschiede zwischen sich und den Pelasgern ; letztere wurden

bereits von HOMER auf Kreta ansässig genannt, und nach Ausweis der

Zeichengestalten und ihrer Übereinstimmungen zwischen kyprischer und

=¹) Beiträge zur ältesten Geschichte von Kypros Mitt. d. Vorderas. Ges.

1906, 2 , Seite 69-72 ; „Kaukasische Völker in Europa" in Memnon III ; Einflüsse

der ägäischen Kultur auf Ägypten und Palästina Mitt. Vorderas. Ges. 1911 , 2

S. 17-23 und sonst ; Die ägäische Kultur S. 141 ff.

=

2) Keft heissen in den ägyptischen Urkunden von Thutmosis III , die Inhaber

der ägäischen Kultur, demnach ist Kaphtor
=

Ägäa.

3) Vergl. „ Einflüsse der ägäischen Kultur usw." S. 28 und S. 91 ffl .
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phönikischer Schrift brachten die Pelasger nicht die griechische Buch-

staben-Schrift sondern die Durchgangs-Stufe der Entwickelung als Silben-

Schrift, wie sie besonders auf Kreta in Gebrauch war, nach Syrien mit.

Damit wird die auch von G. WILKE ¹) herangezogene Stelle bei

DIODOR (V, 74) vollständig gerechtfertigt, worin er bestreitet, dass die

Phöniker die Erfinder der Buchstaben-Schrift seien, und erzählt, dass

nach Ansicht kretischer Schriftsteller die Schrift von Kreta nach Phönikien

gelangt und dort nur etwas umgemodelt worden sei.

Doch blieb diese gewichtige Einsprache DIODORS durch Jahr-

tausende unbeachtet, da man das Märchen vom phönikischen Ursprunge

der Buchstaben-Schriften als Dogma betrachtete. Erst in letzter Zeit

waren von deutschen und französischen Gelehrten, PRÄTORIUS und

DUSSAUD, auf Grund anderer Forschungen ebenfalls zu dem Ergebnis

gelangt, dass die westsemitischen Schriften von der ägäischen , und ins-

besondere von ihrer kyprischen Gestaltung, abgeleitet sein müssen 2) .

Aber erst die beschrifteten Steine der Dolmen von Alvão lassen

diese Erkenntnis völlig deutlich erscheinen, und beweisen das hohe

Alter der urarischen Buchstaben-Schrift. Die Renntierstäbe Frankreichs

und die Inschriften von Alvão sind der Grundstock auf dem sich ein

vollständiger Stammbaum aller arischen Buchstaben-Schriften mit allen

seinen mannigfachen Verzweigungen entwickelt.

¹) Megalith-Kultur, S. 61 , Anm. 4, vergl. dazu auch die Kenntnis STRABOS

von den alten Schriften in Spanien, S. 63 und Anmerk.

2) PRÄTORIUS in Ztschr. d. Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 1909

„ Das kananäische u . d. südsemitische Alphabet“. DUSSAUD: Les Arabes en

Syrie avant l'Islam, und Les civilisations prèhellèniques dans le bassin de la mer

Egèe. S. 297 ff.



Ein Grabfund der Spät - Latène - Zeit

von Zahna, Kr. Wittenberg.

Von Ernst Wahle , Delitzsch .

Mit 4 Textabbildungen.

Im Herbst 1911 sah ich im Besitze des Herrn Dr. med. E. GÜNTHER-

Zahna einen Grabfund , bestehend aus einem Tongefäss nebst zwei Fibeln,

der unweit des Ortes Zahna vor mehreren Jahren gefördert und von

genanntem Herrn erworben worden ist. Die Witwe des Finders konnte

noch einige Mitteilungen über die Fundumstände machen. Mit gütiger

Erlaubnis des Herrn GÜNTHER veröffentliche ich in nachfolgenden

Zeilen den Grabfund.

Das Gefäss ist bei Gelegenheit von Bodenverbesserungsarbeiten

auf dem Wartenberg'schen Grundstück nordöstlich von Zahna gefunden

worden (Abb. 1 gibt einen Ausschnitt aus Messtischblatt 2244 Zahna ;

AHNA
+ Fundort.

HoweM

Abb. 1. Masstab 1 : 25000. Abb. 2.

der Fundort ist mit einem † bezeichnet) . Es stand frei, ohne Decknapf,

ohne schützende Steine und ohne kleinere Beigefässe in dem Erdreich .

Gefüllt war es mit ,,Knochen", d . h. noch jetzt zum Teil vorhandenem

Leichenbrand ; auf diesem lagen die beiden Fibeln. Andere Beigaben
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sind vom Finder nicht beobachtet worden. Es gelang , das Gefäss fast

ganz unversehrt zu heben. Es ist eine ohne Drehscheibe sauber gear-

beitete und regelmässig geformte Urne (Abb. 2) von 27 cm Höhe und

26 cm grösstem Durchmesser. Der zur Herstellung verwandte Ton ist

gut geschlämmt und mit feinem, scharfem Sand gleichmässig durchsetzt.

Die gut geglättete Wandung scheint mit einem etwa 2 mm starken

Überzug versehen zu sein , der an verschiedenen Stellen abgeplatzt ist.

Sie ist durchschnittlich etwa 1 cm stark, aussen dunkelbraun schattiert

und mattglänzend . Unter dem kantig profilierten Rande befindet sich

ein 1,8 cm breiter Ansatz zu einem Henkel, der bei der Auffindung

abgebrochen ist und bei seiner Kleinheit keinen praktischen Wert besessen

haben kann ; 4 cm tiefer ist er allem Anscheine nach durch einen in die

Gefässwandung eingelassenen Zapfen mit dieser verbunden gewesen.

Allein gerade an dieser Stelle fehlt ein Stück der Wandung, so dass

keine volle Klarheit darüber zu erhalten ist. Um die Schulter des

Gefässes läuft in der Höhe der beiden Henkelansätze ein nicht ganz

sauber und regelmässig gearbeitetes Verzierungsband . Es besteht aus

3 wagerecht verlaufenden Riefen, an die sich unten eine Reihe kreis-

förmiger Eindrücke anschliesst ; ebensolche, aller Wahrscheinlichkeit nach

mit einem Stempel gefertigte Eindrücke finden sich auch zwischen den

Riefen, und zwar oben im häufig unregelmässig gestalteten - Zickzack

angeordnet, unten jedoch in einfacher Linie.

Die bronzene Fibel ist nicht ganz vollständig erhalten ; der fehlende

Teil des Rahmens ist vom Finder nach der Hebung abgebrochen (Abb. 3) .

Abb. 3. Gr. Abb. 4. , Gr.

Die noch jetzt federnde Spirale besteht aus 6 Windungen, die gleich-

mässig zu beiden Seiten des Bügels angeordnet sind. Der im Quer-

schnitt annähernd rechteckige , nach der Nadelruhe hin jedoch runde

Bügel ist unverziert, dagegen hat man das abgeflachte, zurückgeschlagene

Stück, welches mit seinem stark verbreiterten Ende den Bügel von beiden

Seiten umklammert (siehe die Nebenzeichnung in Abb . 3) ¹) , auf der

Oberseite mit senkrecht zu seiner Längsrichtung verlaufenden kräftigen

Einhieben versehen.

Die eiserne Fibel (Abb. 4) scheint schon in beschädigtem Zustande

der Erde einst übergeben zu sein ; die Bruchflächen sind mit genau

demselben feinen Rost überzogen wie alle anderen Teile des Stückes .

Auch hier fehlt ein Teil des Rahmens, zusammen mit dem Ende der

¹) Das zurückgeschlagene Stück ist z . Zt. auf dem Bügel verschiebbar ; daher

ist es auch zweifelhaft, ob die in der Zeichnung wiedergegebene Stellung die einstige

wirkliche ist. Nach den weiterhin noch zu erwähnenden Parallelen zu urteilen,

wird es nur wenig über der Spirale gesessen haben .
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Nadel und der Nadelruhe. Das Stück ist aus 2 mm starkem, im Quer-

schnitt kreisrundem Draht gearbeitet , den man zu beiden Seiten des

unverzierten Bügels zu einer im ganzen aus 4 Windungen bestehenden

Spirale zusammen gebogen hat. Auch bei diesem Stück greift das

zurückgeschlagene Ende, auf dem 3 quergestellte Einhiebe sichtbar sind,

von beiden Seiten um den runden Bügel herum . Trotz des Rostes ist

dies deutlich zu erkennen.

Von dem Finder sind auf demselben Grundstück unweit dieser

Fundstelle noch mehrere Urnen beobachtet worden, doch ist nichts davon

erhalten geblieben.

Die zeitliche Festlegung des Grabfundes ist nicht mit Schwierig-

keiten verbunden. Er stammt aus dem ersten vorchristlichen Jahr-

hundert, vielleicht auch noch aus dem Ende des zweiten. Dafür spricht

einmal das Gefäss, besonders aber die beiden Fibeln . Diese sind nach

dem Schema angefertigt, welches TISCHLER für die mittlere Latènezeit

als charakteristisch annahm. Während nun die eiserne mangels Ver-

öffentlichung von Vergleichsmaterial noch nicht näher zu definieren ist,

kann die bronzene Fibel einem ganz bestimmten Typus zugeschrieben

werden, der in den sächsisch-thüringischen Landschaften bereits häufiger

beobachtet ist, aber auch anderwärts in Nord- und Süddeutschland vor-

kommt. Sein verschiedentlich in Süddeutschland bemerktes Auftreten

in geschlossenen Grabfunden der Spätlatène-Stufe hat REINECKE ver-

anlasst, ihn, wie auch andere Typen, trotz des Mittellatène- Schemas ,

in die Spätlatène-Zeit zu setzen¹) . Die Nennung von Parallelfunden

ist nicht nötig, seitdem soeben BELTZ die Latènefibeln bearbeitet hat2) .

Er bezeichnet die in Rede stehende Form als „Var. J. " 3) . Aus seiner

Statistik der Fibeln vom Mittellatène-Schema ist die Verbreitung und

Häufigkeit des Typus in den einzelnen Gegenden zu ersehen.

¹) Vgl . REINECKE in : Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für

Anthropologie 1903, S. 38 ; derselbe in : Altertümer unserer heidnischen Vorzeit V

S. 105, Tafel 20 (336-337) .

2) Zeitschrift für Ethnologie 1911 , S. 664-817 und Nachtrag, ebenda S. 930

bis 943.

3) Ebenda Abb. 50 auf S. 685.



Waffen der römischen Kaiserzeit

aus der Mark Brandenburg.

Von R. Stimming , pr . Arzt, Grosswusterwitz, Prov. Sachsen.

Mit 7 Tafeln (XLIV—L) .

Die Mark Brandenburg beherbergt in ihrem Schosse Altertümer

aller Zeitabschnitte, sie gehört zu denjenigen Landesteilen des deutschen

Vaterlandes, in welchen sich auch Überreste aus der römischen Kaiser-

zeit in genügender Menge erhalten haben, um aus denselben ein Urteil

über ihre früheren Besitzer, ihre Kulturentwicklung und Lebensgewohn-

heiten fällen zu können.

In Lünow (Kr. Westhavelland), fand mein Vater im Jahre 1890

auf einer Sandschelle 500 m südwestlich vom Kirchturm ein Skelett-

grab (1 ) , das die ganze Rüstung eines Germanen, welcher zur

römischen Kaiserzeit bestattet worden ist, enthielt. Bedeckt waren die

Brust und Bauchgegend ebenso der grösste Teil der Unterextremitäten

von zwei grossen Findlingen, die ein Mensch kaum zur Seite bringen

konnte, das Skelett lag im gelben Sande 0,80 m tief in Rückenlage,

das Gesicht nach W gerichtet, sämtliche Knochen waren sehr zergangen,

so dass sich nur wenige kleine Stücke konservieren liessen .

Rechts neben dem Skelett in der Höhe des Kniegelenkes lag eine

eiserne, 142 mm lange, 30 mm breite Lanzenspitze ( 1 ) mit Schafttülle

und Mittelgrat, ein 138 mm hoher, 127 mm im Durchmesser haltender

eiserner Schildbuckel (1 ) , der an drei Stellen mit je drei neben-

einandersitzenden Bronzenieten, die auf der Vorderseite halbkugelige,

auf der Rückseite dütenförmige Verschlussköpfe tragen , an dem hölzernen

Schild befestigt waren. In Figur 1 ist ein einzelnes Stück zur besseren

Übersicht dargestellt. Ebenfalls von Eisen ist die ziemlich gleichmässig

breite Schildfessel, deren Enden defekt sind (1P). Aus Bronze bestehen :

die kleine, 28 mm lange, geschlitzte Röhre ( 1 ), die drei Riemenzungen

mit mehrfach gegliederten Köpfen (1 , 1 , 1 ), die zierliche Fibel mit

schlankem Halse , der sich zu einem trompetenförmigen Kopfe er-

weitert (1 ) [ALMGREN 77] , die mit einer Punktreihe verzierte

längliche Bronzeplatte mit Niet (Riemenbeschlag) (1 ') , die beiden

halbkugeligen Knöpfe ( 1 , 1 ) , vielleicht Zierrate des Schildes, die

beiden Ringe mit je zwei genieteten, mit Längsstreifen verzierten

Zwingen (1 , 1 °) und die hufeisenförmige, mit Kreisen und Winkel-

strichen versehene Schnalle (1 ") mit verziertem Dorn und 90 mm
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langen, 25 mm breiten gleich ornamentierten, mit sechs Bronzenieten

ausgestatteten Gürtelbeschlag (1 ") .

Zwei Jahre später fand mein Vater ein ähnlich ausgestattetes

Skelettgrab (2) in Wachow auf dem Grundstück des Ziegeleibesitzers

Niete, 3 km westlich vom Kirchturm, das in einer Tiefe von 0,70 m

mit dem Gesicht nach N.-W. gerichtet, in weichem , gelben Sande lag.

Die Skelettteile waren noch mürber als in Lünow und zerfielen beim

Luftzutritt völlig. Neben dem Skelett lagen zur linken Seite der eiserne

Schildbuckel nebst Schildfessel und Schildeinfassung von Bronze, neben

dem Schädel zwei eiserne Lanzenspitzen und in der Kniegelenkgegend

einWetzstein von graugelbem Granit, mit 50 mm langer Rille versehen (2º).

Die Form des Schildbuckels (24) war dieselbe wie bei 1 , nur sind

die drei Bronzeniete der Schauseite mit höheren zuckerhutähnlichen

Bronzeknöpfen versehen, seine Höhe beträgt 148, seine Breite 143 mm.

Die Schildfessel (2 ) ist aus Bronze hergestellt, das kantige Mittel-

stück ist mit 4 Punktkreisen und doppelten Schrägstrichen verziert,

von dem aus drei runden Platten bestehendem Aussenstück , das

ein Befestigungsloch aufweist, ist es durch einen senkrecht stehenden ,

mit Silberfiligran verzierten Kamm getrennt. Eingefasst war der eckige

hölzerne Schild mit schmalen, verschieden langen (40-120 mm) , mit

einer senkrechten Linie verzierten Bronzeblechröhren (2 , 2 ) , an den

Ecken waren diese Bleche mit 2 kleinen Punktkreisen und Schräg-

strichen verziert, sowie mit einer Öse zum Befestigen versehen (2ª, 2º).

Als Gürtelbeschlag oder -Schloss sind die beiden Bronzestücke 2k u. 2m

anzusehen. Die grosse eiserne Lanzenspitze misst 207 mm mit 35 mm

breitem Blatte, die kleine 136 mm bei 27 mm Blattbreite (2º, 2º) .

Ähnliche eiserne Schildbuckel treten öfter als Beigaben auf in

den Gräberfeldern der römischen Kaiserzeit : ein solcher ist bereits ab-

gebildet bei VOSS u. STIMMING (V. I. I.) aus Fohrde (Kr. West-

havelland) Gallberg III ; seine Höhe beträgt 165 mm, seine Breite 132 mm,

mit lang ausgezogener, kräftiger, vorn abgestumpfter Spitze, nebst ein-

facher Schildfessel , welche unter der einhenkeligen schwarzen Mäander-

urne lagen, ebenfalls die kurze 144 mm lange, 44 mm breite Lanzen-

spitze mit Schafttülle . Ein Schildbuckel (3 ') von derselben Gestalt fand

sich 1898 in dem benachbarten Gräberfelde von Hohenferchesar unter

einer schwarzen einhenkeligen , 20 cm hohen, 32,8 cm breiten Mäander-

urne (3) , (Randweite 28 cm, Boden 6,8 cm), mit Stufenornament

und Feldereinteilung des unteren Bauchabschnittes mit Schrägstrichorna-

mentik in Rädchentechnik ausgeführt. Der Schildbuckel besitzt 20,0 cm

Höhe, 15,8 cm Breite und drei in gleichen Abständen gestellte Niet-

löcher am Aussenrande, während die 15,8 cm lange Schildfessel (39)

mit plumpen Handgriff in je einem spitzwinkeligen Dreieck endigt.

Die eiserne Lanzenspitze (3 ) ist 20,8 cm lang , mit 44 mm breitem

Blatte und scharfem Mittelgrat, das zusammengebogene 54,5 cm lange,

zweischneidige Schwert (3 ) besitzt einen 4,6 cm langen Griffdorn und

5,5 cm lange Parierstange.

Das runde ungestielte Messer (3 ) misst 88 mm, das gestielte,

gerade (3 ) 150 mm . Aus Eisen bestehen ferner : die kleine, vier-

eckige, einfache Schnalle (3 ) , die etwas grössere mit Riemenbeschlag

(3 ), die 19,2 cm lange Schere (3 ) mit 2 cm schmalen Blättern
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(unserer heutigen Schafschere ähnlich) , die sechs Sporen (3 "), der 6 cm

im Durchmesser haltende Ring 3 ° ebenfalls mit Riemenbeschlag ver-

sehen und die 14,0 cm lange Pinzette 3 " mit S-förmig gebogener

Verzierung auf dem einen Arme. Aus Bronze besteht die Schnalle 3¹

mit breitem halbkreisförmigen Rahmen und das Bruchstück einer Scheibe

(3P) ; aus Gold gefertigt ist der 24 mm im Durchmesser grosse Finger-

ring, der an unsere heutigen Verlobungsringe erinnert (3') . Aus grauem

Granit besteht der Reibestein (3 ), aus Knochen der 46 mm grosse

Kamm , der in der Mitte ein Loch trägt (3").

Der fünfte Schildbuckel, jedoch von der älteren Form wie 1b

und 24, ohne Bronzeniete wurde ebenfalls in Hohenferchesar neben

einer schwarzen , einhenkeligen Mäanderurne (5) mitmit vierfachem

Sparrenornament und Kelcheinteilung des unteren Gefässteils gefunden .

Die Schildfessel fehlt ; daneben lagen eine 24 cm lange Lanzenspitze (5 *)

mit lanzettförmigem 4 cm breiten Blatte und sehr langer Schafttülle (9 cm)

und eine 16 cm lange Lanzenspitze (5 ) mit defekter Spitze und aus-

geprägtem Mittelgrat , ausserdem ein ungestieltes, halbmondförmiges,

eisernes Messer (5 ′) , an dem ein Stück mit Nieten versehenes Bronze-

blech angerostet ist, ein Stück Bronzeblech (5 ) mit zwei Nietlöchern

von einem Gürtelbeschlag. Aus Bronze bestehen ferner die drei mit

je zwei Ösen versehenen kleinen Ringe (5 , 5 , 5 ), die sechs Riemen-

zungen (5 , 5 , 5º, 5º und 5 , 5 °) mit mehrfach gegliedertem Kopfe

und die eng geschlitzte 5 cm lange Blechröhre (5 "). Während das be-

reits beschriebene Schwert (3 ) zweischneidig war, enthielt die braune

Mäanderurne von Hohenferchesar (4) mit kleinem Henkel und

typischem Mäanderornament, Kelcheinteilung und abwechselnder Schraf-

fierung der Fächer ein einschneidiges zusammengerolltes 35 cm langes

Schwert (Griffdorn 8 cm) 4ª, einen halboffenen, 1 cm breiten eisernen

Ring (4 ) den Scheidenhalter , zwei eiserne mit einer Öse versehene

Ringe (4 , 4 ) zum Aufhängen der Schwertscheide, ein 10,4 cm langes

Beil von Eisen (4 ) mit 43 mm breiter Schneide und einen aus Knochen

geschnitzten, etwa 5,8 cm langen Kamm mit verzierter Platte (4 ').

In der schwarzen Mäanderurne (6) von demselben Gräber-

felde lagen sechs Beigaben von Eisen, nämlich der 14,7 cm lange

Pfriemen (6 ), der 12,1 cm lange Messerschärfer (Feuerstahl nach

KOSSINNA) (6 ) , die 6,7 cm messende Pinzette (6 ) , die 16,9 cm

lange Lanzenspitze mit kräftigem Mittelgrat und 3 cm breitem Blatt

(6 ), das 22 cm lange grade Messer mit 6,4 cm langem Griffdorn und

die 2,5 cm grosse, viereckige Schnalle (6 ) ; aus Bronze bestand nur die

kleine knieförmig gebogene Fibel (6 ) ohne Kamm mit Auskehlung an

der Unterseite des Bügels (ALMGREN 138) .

Reich ausgestattet ist die 20 cm hohe, einhenklige, schwarze

Urne mit Stufenornament (7) , dieselbe enthielt nur Beigaben von

Eisen, abgesehen von dem glatten 3,2 cm breiten Knochenkamm

(7 ). Zwei kräftige Lanzenspitzen (7ª , 7 ), ( 16,4 resp . 18,4 cm lang)

mit breitem Blatt (3,6-6,0 cm), ein grades, gestieltes 11 cm langes

Messer (7 ) mit kurzem Griffdorn , ein 8,2 cm langer Messerschärfer

(7 ), eine 16,6 cm lange Schere (74 vergl . 3 ) , eine defekte Fibel

ohne Fussknopf (78) (ALMGREN 124) und eine kleine viereckige

Schnalle mit hochstehendem Dorn (7"). Hingegen nur ein zusammen-
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gerolltes, zweischneidiges, 60 cm langes, eisernes Schwert (8 ) beher-

bergte die braune 19,5 cm hohe reichverzierte Urne (8) , [ Randdurch-

messer 25 cm, Boden 8 cm ] . Der obere Bauchteil trägt je ein Band

von einander zugekehrten Dreiecken und zwei Horizontallinien in Rädchen-

technik eingefasst, der untere Bauchabschnitt ist in Felder geteilt und

abwechselnd mit punktierten Linien in Winkelstellung ornamentiert.

Reicher an Beigaben ausgestattet ist die schön profilierte braune

26 cm hohe Urne (9) vom Mosesberg bei Butzow (Kr. West-

havelland), Randdurchmesser 14,5, Boden 8 cm und Fussandeutung,

vom Jahre 1895. Der Halsteil trägt zwei erhabene Leisten, der obere

Bauchteil sieben Horizontallinien und ein Zickzackband nebst drei An-

sätzen (an Stelle der Henkel) mit kuhhornartigen Ausläufern. Als

Waffe enthielt sie die 19,2 cm lange schlanke Lanzenspitze von Eisen

(9 ') mit langer Schafttülle und einem Niet versehen ; als Schmuck

dienten : Die mit Punktkreisen und imitiertem Filigran verzierte, silberne

Fibel 9 mit Sehnenhaken, zweilappiger Rollenkappe und Kamm in der

Bügelmitte (Almgren 29) und die silberne S - förmig gebogene Halsband-

schliesse (9 ). Von Bronze : Die ringförmige Schnalle (95) mit kräftigem

Dorn, der durch ein mit zwei Nieten versehenes Gürtelblech befestigt

ist, ein 19,5 cm langes, 6 mm breites mit punktierten Zickzacklinien ver-

ziertes Blechband (9 ) mit hakenförmig umgebogenen, zugespitzten Enden

(Haarspange?) und die kleine unvollständige Fibel (9 ) ähnlich 6º.

Ein zierliches 10 cm langes Beil von Eisen (10 ) mit 4,5 cm

Schneide und einem kräftigen Nagel von demselben Metall (10 ) ent-

hielt die 20 cm hohe schwarze Urne ( 10) , (Randdurchmesser 26 cm,

Boden 10 cm ) , deren Hals- und oberer Bauchteil mit einem System

von 5-6 senkrechten dicht neben einander gestellten Strichen versehen

ist, während der untere Gefässteil ein Zickzackband und Kelcheinteilung

in Rädchentechnik aufweist.

Der schön geformte einhenklige 26,5 cm hohe, schwarze Becher

(11 ), (Randweite 24 cm, Boden 10 cm), mit zylindrischem, hohlem

Fusse aus Gohlitz . vom Jahre 1894 trägt neben einem zweifachen von

einer punktierten Begleitlinie eingefassten Winkelbande die Felder-

einteilung am unteren Bauchteil . Die Beigaben bestanden aus einer

umgebogenen 30 cm langen Lanzenspitze (11 ) mit 4,5 cm breitem

Blatt, einem etwas gebogenen, gestielten 20,2 cm langen Messer (11 )

mit Griffdorn (3,7 cm), einem mit Niet versehenen Gürtelbeschlag (11 ),

einem 10,2 cm langen Pfriemen (11 ) und einer kräftigen, eingliedrigen

Latènefibel (11 ) mit_oberer Sehne und gefülltem Nadelhalter (ALM-

GREN 2) ; sämtliche Beigaben bestehen aus Eisen.

Dies sind die Funde von Waffen aus der römischen Epoche in

der Mark Brandenburg, abgesehen von den fünf Lanzenspitzen (von

14,2-25,5 cm Länge) siehe VOSS und STIMMING V, 7,18, 9,23,

10,26, 11,30 , 14,41 und dem eisernen Beil V, 7, 19, die sämtlich von

Fohrde (Gallberg III) stammen .

Betrachten wir zuerst die Fundplätze (Karte Taf. L) der beiden Skelett-

gräber: dieselben liegen nur 6,5 km von einander entfernt, nicht fern von

den Ufern des Beetz-Sees, der in diesen Teilen Lünower und Riewend-

See heisst , beide auf einem kleinen Sandhügel ; das Gräberfeld

von Fohrde (11,7 km nordwestlich von Brandenburg) ist 1,8 km vom
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Kirchturm auf dem Westabhange des bewaldeten Gallberges gelegen,

während sich die ergiebige Grabstätte von Hohenferchesar auf dem-

selben Berge 600 m nach Osten zu befindet ; beide Felder liegen an der aus-

gedehnten Wiesenfläche , die Torf und Ziegelerde beherbergt, be-

grenzt von den Ufern des Pritzerber Sees. Das Urnenfeld von Butzow

(Mosesberg) [11 km nördlich von Brandenburg] liegt 1,9 km von dem

Dorfe entfernt am Westabhange nicht weit von der Butzower Lanke,

einer Ausbuchtung des Beetz-Sees. Das Gefäss von Gohlitz wurde

mitten im Dorf beim Fundamentgraben als einziges gefunden , die Ent-

fernung von Brandenburg beträgt 25 km in nordöstlicher Richtung. Aus

Hohenferchesar stammen sieben Gefässe (fünf schwarze, zwei braune),

je ein Gefäss von Butzow und Gohlitz.

Bei den Gefässen fällt das Vorherrschen der schwarzen Mäander-

gefässe (sechs) auf, braune Gefässe in Mäandertechnik finden sich nur

zwei (4 u. 8), nur einmal eine braune Urne (9) ohne Mäanderornament

mit Leisten-, Linien- und Zickzackverzierung. Nur einmal tritt der

Vorläufer des Mäanders aus der Latène -Zeit auf, mit oberflächlich ein-

gestochenen Punktreihen nebst Begleitlinie (11 ) , das tiefer eingeritzte

Mäanderornament römischer Zeit erscheint in Rädchentechnik als Stufen-

ornament (3 , 7), als echter Mäander (4 , 6) , als einfaches Zickzackband (10),

als vierfaches (5) , als ein System von einander zugekehrten Dreiecken (8) .

Einfache Felder- oder Kelcheinteilung zeigen 6, 7, 10, 11 , schraffierte

Felderteilung 3 , 4, 5, 8. Horizontale Leisten tragen 4, 7 u. 9, einfache

Horizontallinien 9, einfaches Zickzackband ebenfalls 9. Einen kleinen

runden Henkel tragen 3, 5 u . 7, einen grösseren, eckigen 11 , Henkel-

andeutung weisen 4 u. 9 auf, ohne jeden Henkelansatz sind 6, 8, 10.

Für den Latène-Charakter des Gefässes (11 ) spricht auch die eiserne

Fibel (11 ) , nach ALMGREN sich unmittelbar anschliessend an die

Latène-Fibeln . Schwarze Gefässe der frührömischen Zeit mit ähnlicher

flacher Ornamentierung wie bei dem Golitzer Gefäss stammen von

Kl. Kreuz (Kruseberg) Kr. Westhavelland und Grosswusterwitz Kr.

Jerichow II , jedoch ist das spärliche Auftreten derartiger vorrömischer

Gefässe im Vergleich zu den Aschenkrügen der römischen Zeit in die

Augen springend. Da wir einmal bei den Fibeln angelangt sind, wollen

wir dieselben gleich besprechen. Die Bronze-Fibel ( 1 ), sehr häufig in

Skandinavien und Dänemark, gehört der älteren römischen Periode an,

während die eiserne Fibel (7 ) ohne Fussknopf zu der jüngeren Gruppe

dieser Epoche gezählt werden muss. Hierher gehören auch die beiden

knieförmigen Bronzefibeln (6º und 9 °) , ebenso muss die Silberfibel (9 ")

mit Punktkreisen an der Spitze von kleinen Dreiecken dem Ende des

zweiten Jahrhunderts nach Chr. zugezählt werden.

Anschliessend an die Fibeln wollen wir die übrigen Schmuck-

gegenstände betrachten , zunächst die S - förmig gebogene , kräftige,

silberne Halsschliesse (9 ) , dann die reichverzierte, hufeisenförmige

Bronzeschnalle mit rechteckigem , langen Riemenbeschlag (1 ") und

die Bronzeschnalle mit rundem Rahmen (9 ) und Dorn, der an das

schmale viereckige Gürtelblech angenietet ist . Eine einfache Schnalle

aus Bronze mit hufeisenförmigem Rahmen stellt 3 ' dar, eine viereckige

von Eisen 3 , 6 , 7h und eine ebensolche mit kurzem Riemenbeschlag

3º. Ferner das ovale mit eingedrückten Punkten und einem Niet ver-
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sehene Gürtelblech ( 1 ') , das rhombusförmige (2 ) und das viereckige

mit Nietlöchern und einem Niet ausgestattet (2 ), sämtlich aus Bronze.

Hierher gehören die bronzenen Riemenendigungen oder Riemenzungen

mit ihren verschieden gegliederten Köpfen (1ª, 18, 1h und 5 ' , 5 *, 5 ' ,

5", 5º, 5º), auffallend ist ihre grosse Stückzahl bei einer Urne. Der

goldene Ring 3 ' gleicht unserem Verlobungsring ; den einfachen Knochen-

kamm zum Haarschmuck zeigt 7 ' , einen gleichen mit durchlochter Platte

3h und einen mit Schnitzerei versehenen (4 ) . Zum Schmuck des Haares

oder zum Zusammenhalten diente das lange, mit hakenförmigen Enden

versehene, verzierte Bronzeblechband 9 ° (von VOSS für einen Kasten-

beschlag gehalten) . Als Toilettengegenstand sind die beiden eisernen

Pinzetten 3 und 6° anzusehen, erstere von seltener Grösse (14 cm) .

Zu den häuslichen Instrumenten zählen die beiden eisernen

Pfriemen 6 und 11e und die beiden Scheren 3º und 74, da dieselben

hier mit Waffen zusammen vorkommen, kann man die Schere nicht als

die charakteristische Beigabe eines Frauengrabes ansehen.

Es bleiben noch die Waffen übrig, welche zur Verteidigung im

Kriege und als Schutz gegen wilde Tiere dienten und zur Erlegung

derselben nötig waren.

Zuerst der Schildbuckel : derselbe schmückte die Mitte der Aussenseite

des hölzernen Schildes und besteht bei allen fünf Exemplaren aus Eisen,

die ältere Form 1 , 2d, 5m gehört nach KOSSINNA dem 1. und 2. nach-

christlichen Jahrhundert an, wenn auch die gleichmässig breite eiserne

Schildfessel 1 erst am Schlusse dieser Zeitrechnung auftritt ; die beiden

eisernen Schildbuckel mit lang ausgezogener, kräftiger, vorne abge-

stumpfter Spitze (VOSS und STIMMING V, 1,1 , und 3 ') entstammen

dem 3. Jahrhundert nach Chr. Die schmale, profilierte Schildfessel

aus Bronze (2 ) , auf dem Trennungskamm zwischen Mittel- und End-

stück mit Silberfiligrandraht versehen, gehört dem 1-2. nachchristl .

Jahrhundert an, während die eiserne (3 ) später zu setzen ist. Die

Befestigung des eisernen Schildbuckels auf der Mitte des hölzernen

Schildes geschah bei drei Exemplaren durch drei eiserne Niete, welche

auf den äussersten Rand des Schildbuckels in gleichen Abständen ver-

teilt waren, während bei den beiden Schildbuckeln aus den Skelett-

gräbern sich je drei Niete zusammenstehend vorfinden. Die Form des

Niets trägt an seiner Aussenseite einen halbkugeligen hohlen Bronze-

knopf, an der Innenseite einen dütenförmigen Kopf ( 1 , 2 ) . Für die

eckige Form des Schildes sprechen die fünfundzwanzig 4-12 cm langen,

graden, geschlitzten Bronzeblechröhren (2ª , 2º, 2º, 2º) wie aus der

Zeichnung II , 2 ersichtlich ist ; je eine kleine ähnliche Bronzeröhre zeigt

1 und 5h, ein Beweis, dass auch die übrigen Schilder eine derartige

Einfassung getragen haben. Zu dem Schild gehört die Lanze ; wir

sehen sieben eiserne Lanzenspitzen von 13,7-30 cm Länge, mit 2,7

bis 6 cm breitem Blatt und 3,7-12 cm langer Schafttülle ohne Mittel-

grat, einen solchen weisen nur vier Lanzenspitzen (1 , 3 , 5 , 6 ) auf,

deren Grösse von 14-20,8 cm wechselt. Mir scheinen die letzteren die

älteren zu sein , da die von mir in den Gräberfeldern der früheren Eisenzeit

(Latènezeit) von Derwitz und Fohrde ( Gallberg I ) vorgefundenen Stücke

stets einen Mittelgrat aufweisen.
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Das eiserne Schwert der römischen Epoche tritt als einschneidiges

35 cm langes uns in 4ª entgegen, während das 54,5 cm lange (3d) und

das 60 cm lange (8 " ) zweischneidig sind , ersteres besitzt eine 5,5 cm

lange Parierstange. Der eiserne, halbgeschlossene, schmale Ring (4 )

ist als Fassung der ledernen oder hölzernen Schwertscheide anzusehen,

desgleichen waren die beiden eisernen Ringösen (4ª , 4b) an der

Scheidenseite befestigt, um das Anhängen des Schwertes zu ermög-

lichen ; hierher gehören auch die Zwingen 1m und 1 °. Das Beil be-

gegnet uns zweimal (4°, 10") als zierlich geformte Waffe mit 4,5 cm breiter

Schneide. Als letztes Verteidigungsstück sind die eisernen Messer an-

zusehen und zwar finden sich vier gestielte, 11-22 cm lange, grade

Messer mit verschieden langem Griffdorn (2,5-6,4 cm) und zwei unge-

stielte, halbmondförmige 3 und ein defektes 5 ' von ungefähr 8,5 cm

Länge. Zur Ausstattung des Reiters gehören die sechs eisernen

Sporen (3 ").

Von einzelnen Forschern ist die Behauptung aufgestellt worden,

dass in einigen Gegenden die Männer mit ihrem Waffenschmuck ge-

trennt von den Frauen auf besonderen Begräbnisplätzen beigesetzt

worden seien, auf den beiden ausgebeuteten Gräberfeldern von Fohrde

Gallberg III und Hohenferchesar war hiervon nichts zu merken.

Die Frage, welcher Volksstamm uns diese Waffen und Gegen-

stände hinterlassen hat, kann nach TACITUS dahin beantwortet werden,

dass es Germanen und zwar Semnonen (vergl . KOSSINNA, Mannus III ,

S. 326) waren.

Die Hauptbeschäftigung der Männer war die Jagd , die bei dem

damaligen Wildreichtum reiche Beute gewährte, ebenso der Fischfang,

da die Gräberfelder unmittelbar an wasserreichen Gegenden gelegen

sind, daneben lagen sie dem Kriegszuge ob mit Lanze, Schwert und

Schild.

Im Vergleich zu den zahlreichen und dicht besetzten Gräberfeldern

der Latènezeit sind die Begräbnisplätze der römischen Kaiserzeit spär-

lich vertreten und die Besiedlung muss damals eine schwache gewesen sein.

Beweis : Kl. Kreuz (Kruseberg), Butzow (Mosesberg), Grosswusterwitz ,

wenn auch die Fundplätze von Fohrde (Gallberg III ) und Hohenferchesar

lange Zeit hindurch benutzt worden sind.

Mannus . Bd. IV
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Ein silberner Fingerring

von Westerwanna, Kr. Otterndorf.

Von Hugo Mötefindt , Wernigerode.

Mit 1 Textabbildung.

Von den Urnenfriedhöfen der sächsischen Zeit sind aus dem Ge-

biet zwischen Weser und Elbe als besonders bedeutend zu nennen :

Altenwalde, Kr. Lehe (etwa 800 Urnen), Wehden, Kr. Lehe (etwa 800

Urnen), Quelkhorn , Kr. Achim (etwa 300 Urnen) , Issendorf, Kr. Stade

(etwa 500 Urnen) , Perleberg, Kr. Stade (etwa 300 Urnen) , Blumental ,

Kr. Blumental (etwa 250 Urnen) , Heeslingen, Kr. Zeven (etwa 300

Urnen), Nückel-Loxstedt, Kr. Geestemünde (etwa 250 Urnen), Rechten-

fleth, Kr. Geestemünde (etwa 800 Urnen). ¹)

Von all diesen Urnenfriedhöfen ist indes der von Westerwanna,

Kr. Otterndorf, bei weitem der bedeutendste. Nicht nur deshalb,

weil er der grösste der bisher bekannten Friedhöfe dieser Zeit ist,

oder weil von ihm die meisten Urnen erhalten sind 2) , sondern auch

weil sich dieser Friedhof durch Mannigfaltigkeit der Beigaben und zum

Teil durch sehr wichtige und neuartige Funde auszeichnet.

Noch immer birgt der Boden dort hunderte von Tongefässen, in

denen die Bewohner der alten sächsischen Siedlung die sterblichen

Reste ihrer Toten bestatteten. Seit langen Jahren haben viele Unbe-

rufene auf diesem Friedhof Urnen gegraben. Vor einigen Jahren hat

Herr Dr. BOHLS - Lehe eine Ausgrabung veranstaltet, über die leider

kein gedruckter Bericht vorliegt. Erst im Herbst 1910 hat endlich der

Morgensternbund ein Feldstück nach Urnen unter Leitung des Herrn

Oberlehrer SCHÜBELER - Geestemünde durchgraben lassen 3). Bei

') Aufzählung nach MÜLLER - BRAUEL , Jahresbericht der Männer vom

Morgenstern IX, S. 62. Ebendort XI, S. 213 (Nückel -Loxstedt) .

2) In der Hamburger Sammlung befinden sich von diesem Urnenfriedhof

etwa 450 Urnen ; im Morgenstern-Museum in Geestemünde nach frdl. Mitteilung

von Herrn Konservator PLETTKE 530 einschliesslich der Bruchstücke. In der vor-

geschichtlichen Abteilung des Städt. Museums für Natur- , Völker- und Handelskunde

in Bremen 31 Stück, die bisher als einzige veröffentlicht worden sind. (WEISSEN-

BORN in Abhandl. des naturw. Vereins in Bremen, 1908, Band XIX, S. 337 ff).

3) Jahresbericht des Heimatbundes der Männer v. Morgenstern XI, S. 199

(SCHÜBELER) . — Hierzu ist zu bemerken , dass W. O. FOCKE als erster die

Siedlungen Leda und Wanna in Verbindung mit dem von dem griechischen Geo-

graphen PTOLEMÄUS (um 170 nach Chr.) erwähnten Leufana gebracht hat. (Die

ältesten Ortsnamen des deutschen Nordseeküstenlandes. Abhandl. Naturw. Vereins

in Bremen IX. S. 265) .



1
1
2
7 3
1
7

2 ] E
i
n

s
i
l
b
e
r
n
e
r

F
i
n
g
e
r
r
i
n
g

v
o
n

W
e
s
t
e
r
w
a
n
n
a

, K
r

. O
t
t
e
r
n
d
o
r
f

.

dieser Ausgrabung ist hier zum ersten Mal auf einem Plan jede Urne

an ihrer Fundstelle eingezeichnet , die Fundumstände vermerkt, die

Urnen und Scherbenhaufen numeriert worden u. s. w. Nur so wird

es möglich sein, das Urnenfeld später wissenschaftlich für das von

dem nordwestdeutschen Verbande für Altertumsforschung gemeinsam

mit der römisch-germanischen Kommission des Kaiserlich archäologischen

Instituts und dem historischen Verein für Niedersachsen herausgegebene

Werk über die „Urnenfriedhöfe Niedersachsens von dem letzten Jahr-

hundert vor Chr. Geb. bis auf Karl dem Grossen" zu bearbeiten.

Es ist mit Freuden zu begrüssen, dass für die nächsten Jahre

vom Provinzialmuseum Hannover und vom Morgensternmuseum in

Geestemünde eine gemeinsame wirklich fachmännische Ausgrabung

grossen Stils hier geplant ist.

Was ich hier Neues vorlegen will, ist ein kleiner Einzelfund, der

während meines Sommeraufenthalts in Geestemünde dem Morgenstern-

museum von dem für die Vorgeschichte sehr interessierten Herrn Lehrer

PRIDAT -Westerwanna zugeführt wurde, ein

silberner Fingerring. Der Freundlichkeit des

Herrn Konservators PLETTKE, dessen Ge-

schicklichkeit es gelang, den zerbrochenen Ring

wieder zusammenzusetzen verdanke ich die

Erlaubnis, dieses Fundstück hier veröffentlichen

zu dürfen ¹ ) .

Im Jahre 1911 wurden am Grafenberg,

um den sich das vielgenannte gewaltige Urnen-

feld von Westerwanna erstreckt, von den Be-

sitzern der verschiedenen Stücke mehrere Urnen

gefunden, die zum Teil zerbrochen, zum Teil

zerschlagen wurden . In einer dieser Urnen

wurde ein silberner Fingerring gefunden, den

sofort eine schöne Dorfmaid auf ihre plumpen

Finger steckte, wobei er natürlich zerbrach.

Dann erst gelang es Herrn PRIDAT, den Ring

für das Museum zu erwerben.

о

› › )↓ » » » »

Westerwanna, Kr. Otterndorf.

Geestemünde. nat. Grösse.

Morgenstern-Museum

a) Form des Ringes.

b) Seitenfläche.

Der Ring (vergl. Abb.) hat im geflickten Zustand einen Durchmesser

von 2,2 cm. Die Breite der glatten Ringfläche beträgt 45 mm ; die

Dicke des Metalls 15 mm. Die Ringfläche ist verziert mit 56 halb-

mondförmigen Stempeleinschlägen , diese immer in Gruppen von zwei

- ein grösserer und ein kleinerer stehend.
-

Gleiche halbmondförmige Verzierung ist mir nicht bekannt. Herr

Professor KOSSINNA teilt mir auf eine Anfrage mit, dass auch ihm

nichts gleiches bekannt sei . Sehr ähnlich verziert wie dieser Finger-

¹) Es ist wohl angebracht, an dieser Stelle alle Fachleute auf das unter der

Verwaltung des äusserst eifrigen Konservators PLETTKE stehende Morgenstern-

museum-Geestemünde aufmerksam zu machen, ganz besonders aber diejenigen,

die sich mit Konservierung beschäftigen ; denn derartig gut präparierte Eisen- und

Holzsachen sieht man selten . Zu wünschen ist nur, dass Herr PLETTKE seine

vorzüglichen Konservierungsmittel , die zum grössten Teil das Ergebnis eigenen

Nachdenkens und eigener Versuche sind, baldigst zum Nutzen aller bekannt gibt.

21 *
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ring ist ein Halsring von Neuenkirchen, Kr. Hadeln ¹ ) , der aber ein

Einzelfund ist. Halbmondförmige Verzierung überhaupt kommt sehr

häufig vor auf goldenen Halsringen des 5. und 6. Jahrhunderts nach

Chr. 2) . Ein derartiger Halsring ist aus der Provinz Hannover von

Mulsum, Kr. Lehe 3) bekannt.

Fingerringe sind mir sonst aus sächsischen Urnenfriedhöfen unbe-

kannt. Silber dagegen ist nicht so selten ; im Morgenstern-Museum

liegen z. B. einige Silbersachen von demselben Fundort, darunter ein

kleiner Schildbuckel.

¹) Vergl. S. 319 f.

2) Vergl. hierüber KOSSINNA, Zum Goldfunde von Sköfde. Zeitschr. für

Ethn. 1905, S. 471 f.

³) LINDENSCHMIT, Handbuch. Tafel XIII , K.



Ein Halsring mit halbmondförmiger

Verzierung von Neuenkirchen, Kr. Hadeln.

Von Hugo Mötefindt , Wernigerode.

Mit einer Textabbildung.

Als Ergänzung zu meiner vorstehenden Mitteilung über einen

silbernen Fingerring von Westerwanna, Kr . Otterndorf, möchte ich hier

über einen bronzenen Halsring von Neuenkirchen, Kr. Hadeln, berichten .

Dieser Halsring wurde vor einigen Jahren beim Kartoffelkuhlen (Aus-

heben einer Grube für Kartoffelmieten) im Klei¹) 10 ' ( also etwa 25 cm)

tief gefunden. Herr Dr. BOHLS - Lehe , der damalige Konservator der

Morgensternsammlung, begab sich auf die Nachricht von der Auffindung

sofort an Ort und Stelle, konnte aber nichts näheres mehr ermitteln 2) .

Es gelang ihm nur, das Fundstück für das Morgensternmuseum zu

erwerben³) .

Neuenkirchen , Kr. Hadeln , Provinz Hannover. Bronzehalsring. Etwa 2.

Der Ring (vergl . Abb. ) misst im Durchmesser 11,5 cm.
Das Metall

ist etwa 1,5 mm dick. Nach der Vorderseite ist die sonst nur 1 cm

breite Ringfläche verbreitert zu 1,6 cm. Der Ring ist versehen mit

Hakenverschluss ; der Haken fasst in eine viereckige (etwa 1,5x0,5 cm

grosse) Öse.

¹) Der Schlickton, aus dem die Marschen bestehen, wird in der Landwirtschaft

als Klei bezeichnet.

2) Laut freundlicher Mitteilung .

3) Herrn Konservator PLETTKE danke ich auch an dieser Stelle verbindlichst

für die Erlaubnis zur Veröffentlichung dieses Ringes .
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Die ganze Aussenfläche des Ringes ist verziert. Parallel zum

Rande zieht sich je eine Linie hin ; dazwischen befinden sich halbmond-

förmige Verzierungen und zwar in ganz eigenartiger Anordnung. Auf

der verbreiterten Vorderfläche finden sich zwei Reihen Halbmonde über-

einander ; die eine (auf der Abbildung obere) Reihe zählt 25 Halbmonde,

deren offene Seite nach rechts liegt ; die andere (auf der Abbildung

untere) Reihe zählt nur 24 Halbmonde, deren offene Seite nach links

liegt. Nach rechts und links schliesst sich auf den Seitenflächen je eine

Reihe von Halbmonden an, und zwar nach rechts (an der Ösenseite)

eine solche von 39 Halbmonden, deren offene Seite nach rechts liegt,

während nach links (an der Hakenseite) eine solche Reihe von 53 Halb-

monden, deren offene Seite nach links liegt, folgt.

Über die Zeitstellung dieses Ringes vermag ich , da mir keine

Parallele in Form und Verzierung bekannt ist, nur soviel zu sagen, dass

auch er wohl dem 5.-6. Jahrhundert , wenn nicht einer noch etwas

späteren Zeit, angehören wird .



III. Aus Museen und Vereinen.

Das Landesmuseum

zu Birkenfeld im Fürstentum Birkenfeld .

Von Professor Baldes , Birkenfeld.

Mit 2 Tafeln (LI und LII) und 2 Abbildungen im Text.

Das Museum, das am 17. Oktober 1910 in Gegenwart des Landes-

herrn, des Grossherzogs Friedrich August von Oldenburg, unter zahl-

reicher Beteiligung von Vertretern der Wissenschaft und Freunden der

Altertumsforschung eingeweiht wurde , enthält die Sammlung des Vereins

für Altertumskunde im Fürstentum Birkenfeld. Ihr Landesmuseum

nennen es mit Stolz die Bewohner des Fürstentums und das mit

vollstem Rechte. Denn die überaus bescheidenen Mittel des Vereins ,

wenn sie auch durch eine Stiftung dankbarer Schüler des Gymnasial-

direktors Fr. Back, des verdienstvollsten Vorsitzenden, den der Alter-

tumsverein jemals gehabt hat, um annähernd 3000 Mark vermehrt

worden waren, hätten zur Verwirklichung des Baues nie ausgereicht.

Das ganze Land, Staat, Gemeinden und einzelne Spender steuerten

nach Kräften bei . Und noch in einem anderen und tieferen Sinne ein

Landesmuseum . Im Abhange des lieblichen Hügels, der von dem

grossherzoglichen Schlosspark gekrönt ist, erhebt sich das nach dem

Entwurfe des Regierungs- und Baurats Dr. Gröschel aus München,

eines Freundes der Familie Back, im Stile einer antiken Villa erbaute

niedliche, schmucke Gebäude ; und sein Inhalt sind die Urkunden, die

dem Boden ebendieser Landschaft, in deren Mitte es liegt, in Jahr-

zehnten abgerungen worden sind . Steigt man dann hinauf zur Anhöhe

des neuen Schlosses oder gar empor zu dem Bergrücken, der die Ruinen

der alten Burg trägt, dann gewinnt man einen vollen Überblick über

die Landschaft, die man eben im Geiste an der Hand der ihrem Boden

entstiegenen Schätze durchwanderte . Gegen Norden steigt der Blick zu

den schnurgeraden Linien der Hochwaldketten empor, wo sich zum

Greifen nahe die „ Ringe " , die alten Volks- und Fliehburgen, vom

Hunnenringe bei Otzenhausen an bis zur Wildenburg bei Kempfeld , scharf
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am Horizonte herausheben. Ostwärts und südwärts fallen 2 Quer-

riegel ins Auge, von denen jener, vom Hochwald ausgehend , zum tiefein-

schneidenden Nahetal hin- und darüber hinwegführt, während der andere

südlich von der Nahe als breiteres Plateau diesen Fluss begleitet. Da

zogen einst stolze Römerstrassen hin, und jenseits der den Ausblick nach

Westen hemmenden hochragenden Waldberge eine dritte . Und dazwischen

findet das suchende Auge leicht die waldbedeckten Bergkuppen und Berg-

rücken heraus, auf denen die zum Teil recht ansehnlichen Hügelgräberfelder

der Hallstatt- und Latènebevölkerung liegen, während die Siedlungen

der römischen Zeit die sonnigen Hänge mit ihren reichen Quellen und

grünen Wiesenmatten belebten . Wahrlich, ich wüsste nicht, wo sonst

eine so greifbare und unmittelbare Wechselwirkung zwischen Museum

und Landschaft zu finden wäre ; das Birkenfelder Museum ist wahr-

haftig ein Landesmuseum. Und die Sammlung ist in ihrer lokalen

Geschlossenheit eine Seltenheit und, weil sie in kleinem Umfange ein

anschauliches und zusammenhängendes Bild von der Entwickelung, Ab-

lösung und Abfolge der Kulturen der Vor- und Frühgeschichte gewährt,

wie keine zweite geeignet, in das Studium ebendieser Geschichte ein-

zuführen, besser als die grossen Museen mit ihrer erdrückenden Fülle

von Gegenständen.

Treten wir ein! Eine Freitreppe steigen wir empor ; uns zur Rechten

duckt sich auf dem Geländer ein steinerner Löwe, der einst auf einem

römischen Grabdenkmal Wache hielt. Auf der Plattform angelangt, be-

treten wir durch die Türe, neben der unter einem alten Doppelwappen

Abb. 1. Funde der Bronzezeit.

das Bronzerelief F. BACKS angebracht ist, das Obergeschoss , durch-

schreiten den ersten , kleineren Raum , der das Mittelalter und die Neu-

zeit zur Anschauung bringt, und treten in den grossen Hauptsaal ein,

der alle vorrömischen Funde und die Kleinfunde der römischen Zeit

enthält. Der Raum erhält, wie auch alle übrigen im Ober- und Unter-
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geschoss, sein Licht durch die unmittelbar unter der Decke angebrachten

Fenster, so dass die Wände ganz für Schränke zur Verfügung stehen .

Vorläufig sind noch nicht alle Wandteile mit Schränken bestellt ; sie

sind z. Teil mit römischen Amphoren , Inschriften, Skulpturstücken aus-

geschmückt. Auf einer Wandfläche ist eine aus den Messtischblättern

zusammengesetzte Fundkarte des Fürstentums angebracht, um die topo-

graphische Anschauung zu vermitteln.

An der anstossenden Giebelwand sind in je einem Glaskasten die

Funde aus der neolithischen Zeit und der Bronzezeit verwahrt. Die

paläolithische Zeit hat noch nicht zu uns gesprochen, obwohl es an

Höhlen, die durch ihren Namen verdächtig sind , nicht fehlt. Aber auch

die Besiedelung unserer Landschaft in der neolithischen Zeit ist eigent-

lich erst in der neuesten Zeit festgestellt worden. Die Steinbeile, die

in der Birkenfelder Landschaft gefunden wurden, gehören alle dem

spitznackigen Typus an, wie er für den Westrich, die Saar- und Mosel-

gegend bis nach Frankreich hinein charakteristisch ist (SCHUMACHER,

Prähist. Zeitschrift, III , S. 170). Die Bronzezeit ist, von einem frag-

lichen Stücke abgesehen, durch vier Randbeile, von denen drei wahr-

scheinlich zu einem Depotfunde gehörten, und zwei zierliche Schwerter

vertreten (Abb. 1 ) .

"

Überaus reichlich sind die Funde aus der Eisenzeit. Sie sind unter-

gebracht in einem freistehenden Glasschranke , der in seinem oberen

Teile die wertvollsten und charakteristischsten, unten die übrigen Einzel-

funde beherbergt, und in drei grossen Wandschränken, welche die Aus-

beute von geschlossenen Gräberfeldern enthalten . In der nach der

Giebelseite zu liegenden Hälfte des freistehenden Schrankes sind Hall-

stattfunde ausgestellt ; in die Augen fällt vor allem die grosse Zahl der

Hals- bezw. Brustringe mit wechselnder Drehung und der gestrichelten

Armringe, die fast in keinem der zahlreichen Hallstattgräber fehlten ; in

mehreren Gräbern stellte ich zweifelsfrei fest einen Halsring, zwei Brust-

ringe mit wechselnder Drehung und je fünf bis sechs gestrichelte Arm-

ringe (Taf. LI , unten) . Oben liegen ausgezeichnet erhaltene Exemplare

der drei Arten der Wendelringe ", die bei uns vorkommen (BALDES,

Hügelgräber im Fürstentum Birkenfeld . Birkenfelder Osterprogramm 1905,

S. 45 ff. und Taf. V) : einer der in Skandinavien. Dänemark und Nord-

deutschland zahlreich vorkommenden (Sophus MÜLLER, Die nordische

Bronzezeit, S. 52 und 101 ff. ) und für die früheste germanische Eisen-

zeit charakteristischen Art (Abb. 2, rechts) ; dann der grosse blätterige

Kranz, der meines Wissens eine Eigentümlichkeit der Rheinlande ist

(Abb. 2, links), und schliesslich der aus dem ersten Typus ent-

wickelte, aus mehr oder weniger dünnem, vierkantigem Bronzedraht

gebildete, zierliche Wendelring ; die Ringe dieser Form wurden, wo

in den Gräbern eine scharfe Beobachtung gemacht werden konnte,

stets zu je zweien als Brustringe verwendet festgestellt (Taf. LI , unten) .

Sie kommen auch in Norddeutschland vor, aber nicht in der Häufig-

keit und nicht so dünn, nicht in so zierlicher Ausführung und nicht

mit so feiner Riefelung, wie unsere rheinischen, deren Hauptver-

breitungsgebiet bei uns , d. h. im Hunsrückgebiet zwischen Rhein,

Mosel , Saar und Nahe , liegt. Daneben sind Lignitringe und ge-

strichelte Armringe ausgelegt ; an der Wand ist ein ausserordentlich
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-

gut erhaltener vorgeschichtlicher Mahlstein, ein sogenannter Napoleons-

hut, aufgestellt. Die andere Hälfte des freistehenden Schrankes bringt

die zweite Eisenzeit, die Latènezeit, in charakteristischen Tongefässen,

Schmuck- und Gebrauchsgegenständen aus Bronze und Eisen zur An-

X

Abb. 2. Wendelringe der Hallstattzeit.

schauung : Fibeln und Schwerter der frühen und der letzten Latènezeit,

vor allem den reichen Bronzeschmuck der für die Frühzeit charakte-

ristischen Hals- und Armringe mit Verdickungen und pufferartigen End-

stollen. In dem Glasaufsatz oben auf dem Schranke stehen neben

anderem zwei unteritalische Henkelkannen und Abbildungen bezw. Nach-

bildungen des berühmtesten Fundes, der je im Fürstentum gemacht

worden ist, des Schwarzenbacher Gold- und Bronzefundes, der teils in

den Museen zu Trier und Berlin, teils im Privatbesitz sich befindet :

griechische Bronzeamphora, griechische bezw. unteritalische Henkelkanne,

goldener Armring, Prachtschale (?) mit Goldblattbelag usw. (BALDES,

a. a. O. S. 48 und Taf. V ; HETTNER, Illustrierter Führer durch das

Provinzialmuseum zu Trier, S. 127 ; Bonner Jahrbücher XXIII, S. 194 ff.

mit Taf. IV-VI ; Archäologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, Nr. 85-87,

Taf. 85 ; Jahrg. 1889, S. 43).

An der dem Eingang in den Saal gegenüberliegenden Langseite

stehen vier grosse Wandschränke ; die drei ersten enthalten die reiche

Ausbeute, die auf grossen Hügelgräberfeldern gemacht wurde, lauter ge-

schlossene Grabfunde. Der erste (siehe Tafel LI, oben) mit den

Funden vom Hügelgräberfeld des Priesbergs bei Bosen (veröffentlicht

vom Verfasser a. a. O. S. 1-27 mit Tafel I und II) ist insofern der

wichtigste, als Verfasser zunächst hier die bald auch sonst bestätigten

Beobachtungen machte, die zu den in seiner Vorgeschichte der Birken-

felder Landschaft (Mainzer Zeitschrift, VI (1911 ) , S. 42, 44) gezogenen

kulturgeschichtlichen und ethnologischen Schlüssen führten. Darnach

waren die Träger unserer Hallstattkultur Kelten . Die „ Bestattungen "

hatten ausser anderen als charakteristische Beigaben die plattgedrückten

Hallstatturnen, die Brustringe mit wechselnder Drehung und die ge-

1
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strichelten Armringe. Man vergleiche das linke Dritteil des Schrankes

(vom Standpunkt des Beschauers).

Die Kelten blieben , nur die Verbindung mit der Hallstattkultur

des Südostens und mit der Bronzekultur des Nordens riss ab, und der

Einfluss der Mittelmeerländer und des Westens machte sich geltend :

die Latènezeit brach an. Diese Vorgänge werden durch das mittlere

Dritteil des Schrankes wenigstens einigermassen veranschaulicht ; auf

der obersten Lage rotgefärbte Hallstattgefässe, aber von gestreckterer

Form als die früheren , darunter auf der zweiten der Inhalt eines

Grabhügels, der ein Grab aus der Hallstattzeit (Napf und Armringe

links) und dicht daneben ein im übrigen ganz gleichartiges Grab mit

Urnenformen, denen man zwar die Entwickelung aus der Hallstattzeit

ansieht, die aber andererseits , auch in Ausführung und Brand, entschieden

das Gepräge der Latènezeit haben, mit einem Halsring und einem Arm-

ring vom Früh-Latènetyp (zweite Lage, Mitte und rechts). Diese

Latènekultur entwickelt sich nunmehr ihrerseits in der bekannten Weise

weiter, wovon die beiden untersten Lagen des mittleren Teiles des

Schrankes ein Bild geben. Später muss , wohl während der Mittel -Latène-

zeit, von deren Kultur auch nicht die Spur vorhanden ist, ein Um-

schwung, eine Veränderung auch in ethnologischer Hinsicht erfolgt sein.

Totenbestattung , hoher Hügel, die bisher gebräuchlichen Beigaben von

Schmucksachen schwinden , die Tongefässe haben anderen Charakter.

Leichenverbrennende Leute setzen jetzt in ganz flachen Hügeln die

Asche der Ihren in und mit Tongefässen bei : Germanen wandern ein .

Im letzten (rechten) Dritteil des Schrankes ist das Inventar von vier

dahin gehörigen Hügeln ausgestellt ; ganz unten befinden sich zwei

kleine frührömische Tongefässe, die von Nachbestattungen herrühren .

Der zweite Wandschrank enthält Funde der Hallstatt- und älteren

Latènezeit, die auf dem stattlichen Hügelgräberfelde im Walde Brand

bei Dienstweiler gemacht worden sind. (Veröffentlicht a . a. O. S. 27-37

mit Tafel I und III) . Der dritte Schrank bringt vor allem die aus der

Vermischung der Kelten und der zugewanderten Germanen entstandene

Mischkultur der Treverer zur Anschauung, wie sie auf dem Flachgräber-

feld am Kriegshübel bei Hirstein erschlossen worden ist . (Veröffentlicht

a. a. O. S. 37-43 mit Tafel IV) . (S. Taf. LII, oben) . Nur auf den

drei oberen Auslagen links befindet sich der Inhalt von zwei Gräbern

der frühen Latènezeit, alles andere gehört der Trevererkultur der Spät-

Latènezeit an, deren Keramik sich durch feine Töpferscheibenarbeit und

eigentümliche Formen auszeichnet. Eine papierdünne, federleichte Urne

mit aufgelegten Accenten, wie sie auch im frührömischen Haltern vor-

kommt, zeigt, dass wir damit am Ende der Latènezeit, im Anfange der

römischen Zeit angelangt sind .

Hier knüpft der vierte Wandschrank an . ( S. Taf. LII , unten.) Man

sieht da zunächst vereinzelt die Erzeugnisse der römischen oder einer

schon romanisierten Kultur unter noch überwiegend einheimischen Er-

zeugnissen ; dann findet eine gegenseitige Angleichung, eine Vermischung

statt, und so bildet sich allmählich unter dem Überwiegen der römischen

Elemente eine neue, eine provinzialrömische Kultur. Diese wird in

ihren besten Erzeugnissen durch einen freistehenden Schrank veran-

schaulicht. Über die in der Mitte des Saales nach unten führende
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Treppe gelangt man in das Untergeschoss, wo vor allem die Stein-

denkmäler aus der römischen und nachrömischen Zeit aufgestellt sind,

während an den Wänden eine Reihe von reliefgeschmückten Ofenplatten

aus Gusseisen angebracht sind . Ausserdem befindet sich hier die wohl-

geordnete Scherbensammlung. Ein durch ein Gitter abgesperrter,

grösserer Vorraum ist dazu bestimmt, unansehnlichere Bruchstücke und

neue Funde bis zu ihrer Verarbeitung und Einreihung in den Bestand

des Museums aufzubewahren.



Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV.
Taf. LI.

O

Baldes , Das Landesmuseum zu Birkenfeld im Fürstentum Birkenfeld .
Curt Kabitzsch, Würzburg.
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Baldes , Das Landesmuseum zu Birkenfeld im Fürstentum Birkenfeld.
Curt Kabitzsch, Würzburg.
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Inventarisierung vorgeschichtlicher

Altertümer in Privatbesitz.

Von Erich Blume , Posen.

Mit 1 Textabbildung.

In grosser, bunter Fülle meldet sich allenthalben in fundreichen

Ländern und wohl auf der ganzen Erde in gleicher Weise das Interesse

an den Resten aus der Vorzeit des Menschen ; schon als Neugier an

der seltenen Form, oder als Sucht, verborgene Schätze in alten Gräbern

zu entdecken, wagt es sich hervor, um schliesslich gar zu gern zu gipfeln

in dem zielgläubigen Wunsche des Forschers, für ewig verlorene Zeiten

greifbar wieder zu gewinnen. Vom Landmann an, der ein wunderliches

Gerät auf seinem Acker auspflügt und es seinen Kindern als will-

kommenes Spielzeug mit nach Hause bringt, bis herauf zum Vorsteher

einer amtlichen Sammlung, der aus Überfülle an Stoff und Arbeit die

bedeutsameren Funde aus der Menge des Gebotenen bevorzugen muss ,

wirkt ja ein unendlich mannigfaltiges Suchen und Fragen an den Ge-

schenken der Vergangenheit in immer jungen Formen.

Aber man gestehe sich einmal ernstlich, wie wenig von diesem

regen Interesse oft zu einem wissenschaftlichen Ganzen zusammenstrebt !

Recht bescheiden müssen wir dann mit unserer Freude werden.

Da stellt sich jemand eine alte Urne in sein Arbeitszimmer, nur

um so ein Stück, das der Nimbus eines nebelhaften Altertums um-

schwebt, vor sich zu haben und dann zu träumen von Geschicken und

Menschen, die mit dem ehrwürdigen Topfe verquickt gewesen sein

können, oder ein anderer füllt sich seine Wohnung mit Massen von

Keramik, die er ausgräbt und ausgräbt, aus reiner Sammelgier wild

darauf los, das meiste dabei zerstörend denn er hat ja draussen die

Fülle und kaum vermag er in sein Bett zu gelangen, ohne auf Urnen

zu treten. -- Man forsche nicht nach dem Ende dieser begehrten Schätze !

Der tollende Jagdhund und das flatterhafte Staubtuch sind allzu wohl

bekannte Attentäter auf die ungetrübte Existenz der alten Töpfe, und

der Müllhaufen wird dann das armselige Grab, das die verachteten

Reste neuer Vergessenheit anheimgibt.

-
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Solche Sammelgeister wird man selten davon überzeugen können,

dass es ihnen und der Mitwelt meist nützlicher wäre, ein solides Buch

über die Vorgeschichte des Landes zu lesen , als fruchtlos vor einem

alten Stücke zu träumen, und dass nur zerstören darf, wer den Willen

hat den heiligen Willen - aufzubauen und aufbauen zu helfen.

Gewiss sind manche da, die an den grossen Aufgaben der Wissen-

schaft mitarbeiten wollen, so weit es ihnen ihre oft geringen Kräfte er-

lauben ; aber es fehlt ihnen zumeist an der nötigen Anleitung, sich in

dem Labyrinth fachmännischer Erzeugnisse sicher zurecht zu finden.

Da drängt sich selbstverständlich der Gedanke in den Vordergrund,

dieses Streben gut zu organisieren, um es nutzbar zu machen, und der

andern Menschheit als anregendes Beispiel aufzuzeigen. Der Fachverein

wäre dafür ja die gegebene Form. Doch an den geeigneten kleinen

Vereinen, die tief genug fassen können, mangelt es im allgemeinen noch

zu sehr. Die grossen wissenschaftlichen Gesellschaften können sich wohl

kaum mit weitgehender erziehlicher Einzelarbeit abgeben, wenn schon sie

mehr ins Praktische zu wirken vermöchten, als es bisher geschah, und

so erscheinen sie den Kleinen unter den Liebhabern viel zu erhaben,

vor allem aber werden sie ihnen auch zu kostspielig . Da können

dann kleinere Landesvereine , wie einer mit überraschendem Er-

folge von Hans HAHNE für Hannover begründet wurde, helfend und

nützlich eingreifen, aber sie sind nur möglich in Gegenden, in denen

die Sammeltätigkeit bereits in grösserem Umfange durch die Entstehung

vieler kleiner Museen einen ganzen Stamm von Interessenten heran-

wachsen liess . Wie es in dem genannten Falle geschah, ist das be-

treffende Landesmuseum der gegebene Mittelpunkt für die Organisierung

der suchenden Kreise. Ihm fällt ja auch die Aufgabe zu, die exakte

Kleinsammeltätigkeit in seinem Gebiete auszuüben, so lange es an

leistungsfähigen kleinen Museen gebricht. Ich denke da an Beispiele ,

wie sie sich das Posener Kaiser- Friedrich-Museum ¹ ) geschaffen hat, wo

durch eine sorgfältige Einsammlung der kleinsten Fundstücke , von

Scherben und Feuersteinsplittern an offen liegenden Fundplätzen, ein

Einblick in die Siedlungsschichten der Gegend gewonnen wurde, wie er

durch die seltenen Schaustücke, die sich systematisch und durch Aus-

grabungen herbeischaffen lassen, nur mühsam in längerer Zeit hätte er-

rungen werden können. Aber selbst wenn das Landesmuseum über

diese Stufe der Erziehung im Kleinen hinweg gewachsen ist und Lokal-

sammlungen das weitere besorgen können, bleibt eine grosse Anzahl

verstreuter Fundstücke, die zu nur wenigen vereinigt oder gar vereinzelt

in Privatbesitz schliesslicher Vernichtung ausgesetzt sind .

Daher hat das Posener Kaiser Friedrich-Museum eine Einrichtung

getroffen, um einerseits solche kleineren Sammlungen der Wissenschaft

zu erschliessen, sodann aber auch um den Besitzern ein schlichtes Bei-

spiel strenger, wissenschaftlicher Sammeltätigkeit zu geben, damit sie

einsehen lernen, dass unsere Altertümer doch noch mehr wert sind, als

eine stille , tatenlose Liebhaberei. Der dritte Zweck ist der, das Stück

¹ ) Durch die Lokalsammlungen aus Grotnik, Kreis Fraustadt, aus der Umgegend

von Neutomischel und Siedlemin, Kreis Jarotschin, und in noch strengerer Form

für die Steinzeit der Umgebung von Posen.
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nach Möglichkeit vor dem Schicksal zu bewahren, als Findelkind auf die

Nachwelt zu gelangen. Wenn schon zwar in Privatbesitz steckengebliebene

Funde öfters noch vor gänzlicher Zerstörung gerettet werden, so ist doch

mit dem Besitzwechsel leicht jede sichere Kunde über ihre Herkunft verloren.

Gerade hierin will die neue Einrichtung fördernd eingreifen, indem sie

die Stücke, die für das Museum selbst nicht erworben werden können, mit

Aufschriften versieht und in einem Inventar verzeichnet. Für die Einzel-

heiten des Verfahrens sei auf den unten abgedruckten Aufruf selbst

verwiesen. Die dem Stück aufgetragene Inventarnummer wird mit

Schellack befestigt, damit sie nur unter Hinterlassung einer deutlich

sichtbaren Kratzstelle wieder zu entfernen ist. Bei der Numerierung

wurde angeknüpft an die grosse Ausstellung, die das Kaiser- Friedrich-

Museum im August 1909 zu Ehren der Anthropologenversammlung

veranstaltet hatte. Schon Hans SEGER wies in seiner Besprechung des

Ausstellungsverzeichnisses im Zentralblatt für Anthropologie (1909 S. 361 )

darauf hin, dass es als Grundlage für ein grösseres Inventar dienen

könne, und wenn auch noch nicht so ausgesprochen, verfolgte die trotz

überreichen Stoffes eingehendere Behandlung der Ausstellungsobjekte

damals ganz ähnliche Ziele.

Die im Verhältnis viel zu geringen wissenschaftlichen und tech-

nischen Arbeitskräfte der vorgeschichtlichen Abteilung am Posener

Museum gestatten aber natürlich nicht, auch nur ganz entfernt eine

systematische Behandlung aller bekannt werdenden Funde in Privat-

besitz zu versuchen , sondern es muss hier bei einer Auswahl von Samm-

lungen, die gelegentlich ins Museum gelangen oder deren Bedeutung

es erheischt, vor allen Dingen den kleinen und kleinsten , sein Bewenden

haben. Umfangreichere Privatsammlungen sind ja auch an und für sich

lange nicht so der Gefahr ausgesetzt, in Vergessenheit zu verkommen,

wie vereinzelte Fundstücke, zumal auch ihre Besitzer eher ein grösseres

Interesse an wissenschaftlich begründetem Verständnis und an Sicherung

ihrer Schätze an den Tag legen.

Schliesslich scheint mir das Privatinventar eine glückliche Einrichtung,

die gar zu häufigen Drückeberger auf eine gefahrlose Weise vors Forum

der Wissenschaft zu laden. Die nicht unberechtigte Furcht vor dem

Landesmuseum, dem ja das Bestreben angeboren ist, möglichst alles

Wichtige aus seinem Gebiet an sich zu ziehen, artet gar zu leicht in

planmässige Verheimlichung aus, und daher hat das Museum wohl die

grosse Pflicht, dem Ängstlichen zu zeigen , dass es auf amtlichem Wege

gewillt ist, das Vertrauen der Privatsammler zu gewinnen und Hand in

Hand mit ihnen, unter Zurückstellung seines selbstsüchtigen Interesses,

höheren Zwecken der Forschung zu dienen.

Aufruf.

Kaiser Friedrich-Museum .

Posen , Datum des Poststempels.

Reisende Gelehrte beklagen sehr oft die grosse Zersplitterung,

die in der wissenschaftlichen Sammeltätigkeit Deutschlands herrscht,

weil es ihnen die Zeit und häufig andere Umstände nicht erlauben,
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auch nur die Sammlungen vollständig durchzuarbeiten , die den An-

spruch erheben, der Allgemeinheit zu dienen. Ganz unmöglich aber

ist es ja für sie, die reichen wissenschaftlichen Schätze, die im Privat-

besitz ringsum verstreut sind, für ihre Arbeiten zu verwerten. Wie

aber die Erfahrung immer und immer wieder lehrt, kann oft ein

einziges neues Stück das Ergebnis der Arbeit stark beeinflussen, ein

Glied in der Kette der Beweise für eine Vermutung werden, das

sie schliesst.

Am ärgsten macht sich dieser Mangel in der Vorgeschichtswissen-

schaft bemerkbar, gerade weil in ihr die möglichste Vollständigkeit

des Materials die grösste Rolle spielt . Erscheint doch hier jeder Fund

wie die Seite eines Buches mit zusammenhängendem Text. Je mehr

Funde die Forschung verarbeiten kann, um so sicherer ist die Ge-

schichte, die der Text erzählt, zu verstehen.

Das Kaiser Friedrich-Museum ist nun als Zentralstelle für die

wissenschaftliche Heimatkunde in der Provinz Posen bestrebt, das

einschlägige Material möglichst vollständig der Forschung zugänglich

zu machen. Was es nicht selbst in seinen Räumen der Öffentlich-

keit zeigen kann, das sucht es wenigstens durch Schrift und Bild in

seinen Archiven festzuhalten, um es im gegebenen Falle wissenschaft-

lich zu verwerten oder doch der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen .

Darum beabsichtigt es, in Zukunft auch die vorgeschichtlichen

Altertümer in Privatbesitz zu inventarisieren. Die Anregung dazu hat

die Sonderausstellung vorgeschichtlicher Funde gegeben, die im Jahre

1909 zu Ehren des Anthropologenkongresses veranstaltet wurde, und

so recht zeigte, welche vorgeschichtlichen Schätze für die Wissenschaft

in Posener Privatbesitz schlummern. Die Erfahrung hat gelehrt, dass

bei Besitzwechsel der Privatsammlungen die näheren Fundumstände,

manchmal überhaupt jedes Wissen über die Herkunft dem Gedächtnis

verloren gehen. Die Inventarisation hat daher auch den Zweck, die

Herkunft der Stücke für die Wissenschaft zu retten, falls sie einmal

in andere Hände kommen. Sie bietet gleichzeitig den Privatsammlern

die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Bestimmung ihrer Sammlung.

Der Gang der Inventarisation ist folgender :

1. Die Altertümer sind mit genauen Angaben der Fundorte und

womöglich der Umstände unter dem Zusatz, zur „ Inventari-

sation in Privatbesitz" an das Kaiser Friedrich-Museum ein-

zusenden. Auf Wunsch stellt das Kaiser Friedrich-Museum

Kisten mit Verpackungsmaterial zur Verfügung und trägt die

Versandkosten. Einsendungen können unfrankiert erfolgen.

2. Alle eingesandten Altertümer, die als vorgeschichtliche Funde

aus der Provinz angesprochen werden, erhalten die kleine

farbige Bezeichnung „ Posen “ und eine Nummer (Fortführung

der Ausstellungsnumerierung). Auf Wunsch wird der Fund-

ort mit aufgeschrieben.

3. Sie werden katalogisiert (beschrieben, unter Angabe der Fund-

umstände und des Besitzers) und photographiert. Eine Publi-

kation der inventarisierten Altertümer in einer wissenschaftlichen
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Fachzeitschrift behält sich das Kaiser Friedrich-Museum vor.

In gegebenem Falle wird ein Sonderabdruck als Beleg zu-

geschickt.

4. Kostenfreie Rücksendung der eingesandten Altertümer.

Anmerkung. Besondere Wünsche sind bei der Einsendung der Alter-

tümer anzugeben. Es ist bei Anmeldung der Fundstücke genau zu unterscheiden ,

ob sie als Geschenk, Leihgabe (zu längerer Aufbewahrung im Kaiser Friedrich-

Museum unter Wahrung des Besitzrechtes) oder nur zur Inventarisation einge-

gesandt werden .

Der Direktor.

Kaemmerer.

Als schlichte Beispiele für die Art der Buchung im Museum mögen

die ersten elf Nummern dienen . Von jeder Nummer ist eine photo-

graphische Aufnahme vorhanden.

Lehrer H. Lange , Niestronno bei Josephowo : Nr. 2884-2892.

Nr. 2884. Feuersteinbeil , dicknackig, fast ganz geschliffen, braun-

gelb ; L. 7,2 cm, Br. 4 cm . Buchfelde , Kr. Mogilno ,

auf einem Acker.

Nr. 2885. Steinaxt , etwa kahnförmig, Bohrloch schwach konisch ;

L. 10,2, H. 4,7, Br. 5,5 cm. Czaganiec , Kr. Mogilno ,

Acker des Besitzers Tetzlaff ; ausgepflügt.

Nr. 2886. Feuersteinflachbeil , dicknackig, grau und weisslich , ge-

schliffen ; L. 6,9 cm, Br. 3,4 cm. Czaganiec , Kr. Mo-

gilno , Acker des Besitzers Tetzlaff.

-

Nr. 2887. Spanmesser aus Feuerstein ; unteres Ende schräg re-

tuschiert ; L. 6,2 cm, Br. 1,3 cm . Winiec , Kr. Mogilno ,

Rittergut.

Nr. 2888. Feuerstein - Einsatzbeil , dicknackig, graugelb, geschliffen ;

L. 4,5 cm, Br. 3,4 cm. Fundort ? Aus dem Besitz des

Briefträgers Klawitter in Wymyslowo, Kr. Mogilno.

Nr. 2889. Steinbeil , dicknackig, schwarzgrau ; L. 7,2 cm, Br. 4,3 cm.

Niestronno , Kr. Mogilno , Garten des Schmiedemeisters

Noster.

Nr. 2890. Steinaxtkopf , Bohrloch leicht konisch ; H. 4,9 cm, Br. 5,1 cm ;

Niestronno , Kr. Mogilno , Acker des Grundbesitzers

Strohschein.

Nr. 2891. Steinbeil , mit rundlichem Nacken , grau ; L. 9 cm, Br. 4,2 cm.

Niestronno , Kr. Mogilno , Acker des Grundbesitzers

Strohschein.

Nr. 2892. Steinaxtbruchstück , fast doppelaxtförmig, schwarzweiss

gesprengelt, Durchm. 8,3 cm, H. 3,5 cm. Bohrloch konisch.

Morhardsberg , Kr. Mogilno , auf dem Acker. Aufschrift

des Begleitzettels 16. 3. 10. Schüler Franz Walendowski "

und abgeliefert am 18. 3. 10".

"

Mannus, Bd. IV. 22
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Lehrer Kurzmann , Buschkowo :

Nr. 2893. Steinerne Pflugschar , schwarz-gelb gesprenkelt ; L. 12,7cm,

Br. 6,6 cm. Kirschgrund , Lkr. Bromberg , Grundstück

von Kurzmann. . Beim Pflügen gefunden.

-

Lehrer Tumm, Posen:

Nr. 2894. Klopfstein , grünlich-rötliches Gestein, 8,5 cm Durchmesser,

(Abb.). - Lassek- Luban , Kr. Posen -West , Wüste.

Von der 1910 amtlich untersuchten Stelle . Steinzeitlich

wie die meisten Funde aus der Wüste, vergl . Mannus I, 138

Nr. 5. III, 291 Nr. 11.

-

Priv.-Inv. Posen 2894. — 9/3.

FB
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Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte.

Zweiggesellschaft Berlin.

Sitzungsberichte.

In der 3. Sitzung des dritten Vereinsjahres , die am 2. Dezember 1911

im Hörsaale des Kgl. Instituts für Meereskunde stattfand, teilte der Vorsitzende,

Professor Dr. KOSSINNA, zunächst die von der Hauptversammlung in Coblenz

beschlossene Satzungsänderung mit, die von 1912 ab eine Erhöhung des Jahres-

beitrages auf 12 Mk. einführt, sowie den Beschluss des Vorstandes der Zweiggesell-

schaft, ihren Jahresbeitrag künftig auf 2 Mk. zu ermässigen ( s. jetzt Mannus III , 330) .

Dann widmete der Vorsitzende in längerer Ausführung Worte wärmster An-

erkennung dem Gedenken des am 31. Juli 1911 am Bodensee plötzlich verschiedenen

Mitgliedes, des trefflichen Geschichtsprofessors von Ostdeutschland, Prof. Dr. Erich

SCHMIDT in Bromberg, und teilte den am 10. Nov. 1911 erfolgten Tod des Mit-

gliedes Apotheker Otto MÜLLER in Friesack mit (vergl. jetzt Mannus III , 327 f.) .

Weiter gab der Vorsitzende eine Übersicht der wissenschaftlichen und

geselligen Genüsse, die der Gesellschaft bei ihrer nächsten Hauptversammlung

bevorstehen, die auf Einladung des Magistrats der Stadt Dortmund daselbst Anfang

August 1912 stattfinden wird (vergl. jetzt Mannus IV, 169 f.) .

Dann berichtete Herr Professor Dr. Konrad PAAPE in sehr eingehender

Schilderung über den Inhalt der wissenschaftlichen Vorträge und den Verlauf der

Vergnügungen, sowie der anschliessenden ausgedehnten wissenschaftlichen Ausflüge,

die bei der dritten Tagung für Vorgeschichte zu Coblenz im August 1911 geboten

wurden (vergl. jetzt Mannus IV, 11-122), woran er eine eingehende Skizzierung

des Inhalts der Coblenzer Festschrift des 1. Vorsitzenden über „ Die Herkunft der

Germanen" schloss (vergl. jetzt Mannus IV, 145 ff.) .

Es folgte dann ein Vortrag des Herrn Sanitätsrat Dr. HARTWICH aus Havel-

berg (Prignitz) über Neue Depotfunde der Bronzezeit aus der Prignitz.

Ausser einigen kleineren älteren Funden wurden besonders zwei sehr stattliche

neue beschrieben und grossenteils auch im Originale vorgeführt.

Der Vorsitzende , Professor KOSSINNA , gab im Anschluss daran eine

nähere Charakterisierung der in den Funden vertretenen Typen und der durch

sie bedingten Zeitstellung der gesamten beiden Funde. Der erste Depotfund,

der vor Jahren von einem Landwirt auf seinem Gehöft gefunden, bis vor

kurzem unbeachtet auf dem Hausboden gelagert hatte und nun ins Havel-

berger Prignitzmuseum gelangte, stammt von Lenzer Silge bei Lanz , Kr. West-

prignitz. Er besteht aus 26 wohlerhaltenen , schön patinierten Bronzegegen-

ständen : einem einfach gedrehten dünnen Halsring mit Endösen, einem ähn

lichen mit mehrfachem Wechsel der Drehung ( ,,Wendelring") , einem sehr dicken ,

gedrehten Halsringe mit verzierten ovalen Endplatten und daraus emporsteigenden

grossen Endspiralscheiben, einer vollständigen und einer nur teilweise erhaltenen

grossen Plattenfibel, vier zylindrischen Armspiralen aus Bronzedraht, zwei ähnlichen

von geringerer Weite, 11 offenen dünnen Armbändern, die an beiden gerade ab-

schneidenden Enden einen dreieckigen Ausschnitt aufweisen, einem geschlossenen,

massiven, reichverzierten Armband mit Mittelknoten ( „Nierenring" ) , 2 Tüllenbeilen ,

22*
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einem kleinen hohlen Buckelchen mit Rücköse , einem kleinen Gehänge mit drei

Klapperringen, sowie einem grossen Stück Rohbronze von 1,290 kg Gewicht. Der

Fund gehört dem Ausgange der germanischen Bronzezeit an, genauer der 2. Hälfte

der 5. Periode.

Älter ist der zweite Depotfund, der aus Jederitz , Kr. Westprignitz, stammt.

Es handelt sich hier um eine der berühmten Hängedosen und zwar um eine solche

von dem in Norddeutschland selteneren alten Typus , der in diesem Falle in die

Zeit des Überganges von der 3. zur 4. Periode der germanischen Bronzezeit fällt .

In ihr geborgen lagen etwa 30 stark zinnhaltige Bronzebuckelchen mit konzentrisch

geripptem Unterteil, Knopfspitze und Rücköse, ein geschlossenes Armband und andere

zerbrochene und durch Rost zerstörte Bronzebruchstücke.

Es besteht Aussicht, dass wir von beiden Depotfunden Abbildungen demnächst

werden bringen können.

Den Hauptvortrag des Abends hielt Herr Hermann BUSSE aus Woltersdorf

bei Berlin über das von ihm und teilweise von unserem Mitgliede Herrn STIMMING

aus Grosswusterwitz in langer Zeit aufs sorgfältigste ausgegrabene Gräberfeld

der Latènezeit bei Schmetzdorf , Kr. Jerichow II , Prov. Sachsen ,

dessen genaue Beschreibung eine der grossen Abhandlungen in diesem Hefte des

Mannus bildet (s . oben S. 233 ff.) . An der dem Vortrage folgenden Diskussion be-

teiligten sich Herr cand. phil . Martin JAHN und der Vorsitzende.

G. Kossinna.

In der 4. Sitzung des dritten Vereinsjahres , die am 18. Dezember

stattfand, besprach der Vorsitzende, Professor Dr. KOSSINNA, eine stattliche Reihe

von Eingängen aus der vorgeschichtlichen Literatur. Hervorgehoben sei davon nur

folgendes :

1. Ludwig SCHEMANN, Alexis de Tocqueville. Vortrag, Stuttgart 1911. -

Der Vorsitzende der Gobineau-Vereinigung gibt hier ein ausgezeichnetes Charakter-

bild dieses hervorragenden französischen Staatsmannes, der für uns noch seine be-

sondere Bedeutung hat als Lehrer Gobineaus, Normanne wie dieser, als Freund

des Deutschtums, sowie im allgemeinen durch sein klassisches Werk „La democratie".

2. A. RUTOT, Essai sur les Origines et sur le Développement de l'Humanité.

Brüssel 1911 , eine vortreffliche Behandlung der verschiedenen Menschenrassen

des paläolithischen Zeitalters .

-

3. M. FELDHAUS, Die geschichtliche Entwickelung der Technik des Lötens .

Berlin 1911 (Sowohl in Troja als innerhalb der mykenischen Kultur war das Löten

bekannt).

4. Herm. BUSSE, Neuere und ältere Ausgrabungen von vorgeschichtlichen

Einzelfunden , Gräberfeldern und Wohnplätzen bei Woltersdorf, Kr. Niederbarnim .

Berlin 1911 .

5. Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde des Kreises Lebus in Münch-

berg (Mark). Herausgegeben von G. MIROW. Heft 1. 1911 .

6. Edward CARSTENN, Zur Geschichte der Trusoforschung (Truso

vorgeschichtliche Elbing in Westpreussen).

= das

7. P. GÖSSLER, Die Altertümer des Oberamtes Blaubeuren. Esslingen 1911 .

8. Bericht des Burzenländer sächsischen Museums in Kronstadt 1908-1910.

Herausgegeben von der Museumsleitung (Kronstadt in Siebenbürgen 1911.)
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9. Hugo OBERMAIER, Der Mensch der Vorzeit. München und Berlin. Dieses

hochbedeutsame Werk, das den ersten Teil des dreigliedrigen Sammelwerkes „ Der

Mensch aller Zeiten" bildet, ist die erste wahrhaft wissenschaftliche Darstellung der

jetzt so wichtig gewordenen Uranfänge der Menschheit während des Tertiärs und

des Eiszeitalters. Es schildert zunächst die Gletscherwelt des Diluviums, dann seine

Tiere und Pflanzen , endlich die verschiedenen Kulturstufen und Rassenausprägungen

des paläolithischen Menschen, wobei auf das Alter des Menschengeschlechts überhaupt,

also auch auf den Tertiärmenschen, sowie auf die Eolithenfrage ausführlich einge-

gangen wird. Dann beginnt eine Schilderung der Pflanzen- und Tierwelt der geolo-

gischen Gegenwart als Einleitung zur Darstellung der Kulturen der jüngeren Steinzeit,

der Bronzezeit und der römischen Eisenzeit, - Perioden, die in den bisher erschienenen

10 Lieferungen noch nicht berührt worden sind. Hoffentlich bieten die kommenden

Lieferungen, die diesen jüngeren Perioden gewidmet sein werden, aus denen der

Verfasser bisher keine Sonderarbeiten geliefert hat, ebenso Ausgezeichnetes , wie

die schon erschienenen , die ein Gebiet behandeln, auf dem der Verfasser zu den

ersten Autoritäten gehört. Eine eingehendere kritische Würdigung des Werkes be-

halten wir uns vor.

-

10. Ernst KIWULL, Gewandreste und Bronzefunde aus einem lettischen

Gräberfelde der jüngeren Eisenzeit bei Wenden (Livland) [aus dem 11. Jahrhundert

nach Chr.].

Darauf gab der Vorsitzende eine eingehende Schilderung der unerwartet

schönen Feier, die mit der Einweihung des neuen Städtischen Kunst- und

Gewerbemuseums zu Dortmund am 16. Dezember, also erst 2 Tage vor

der Sitzung, verbunden gewesen war. Der Vorsitzende hatte auf besondere Ein-

ladung des Magistrats der Stadt Dortmund hieran teilgenommen und in längerer

Ansprache die Glückwünsche der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte über-

mittelt. Genaueres hierüber ist bereits im 1. Hefte des Mannus (IV, 130 ff.) mit-

geteilt worden.

Im Anschluss an diese Mitteilung zeigte der Vorsitzende eine verbesserte

und erweiterte Karte der Siedlungen in Mitteleuropa während der zweiten

Periode der Bronzezeit vor, die demnächst in der „Deutschen Erde “ (Gotha ,

Justus Perthes) erscheinen wird. Sie zeigt, dass die Germanen erst am Ende

der Bronzezeit (Per. V) , den Teutoburger Wald überschreiten und teils die Weser

aufwärts gehen, teils das Lippegebiet besetzen. Charakteristische germanische

Fundbelege sind die Urnengräber mit den länglich rechteckigen Rasiermessern, wie

sie der germanischen Bronzezeit eigentümlich sind. Selten im Vergleich hierzu sind

in Westfalen die ebenso charakteristisch germanischen Funde von Bronzezeitfibeln

und von Bronzeschmuckdosen derselben 5. Periode. Doch ist ein sehr schöner

Depotfund kürzlich in Rheda a. Ems, Kr. Wiedenbrück, gemacht worden , der eine

solche reich verzierte Hängedose enthielt, worin sich eine Anzahl Bronzegegenstände ,

wie Messer, Armband usw. befand. Wenn auch die Fundumstände nicht klar er-

mittelt worden sind, vielmehr vom ersten Besitzer absichtlich verschleiert worden zu

sein scheinen, so ist jedoch an der Echtheit der Stücke selbst nicht zu zweifeln.

Sie sind ins Museum zu Bielefeld gekommen.

Endlich sprach der Vorsitzende ausführlich über die von Prof. FLEISCHER

erdachten „ Musikalischen Bilder aus Deutschlands Vergangenheit“, die am 11. Januar

1912 in Berlin zu einer grossartigen Aufführung gebracht werden sollten und mittler-

weile gebracht worden sind. Dem Vorsitzenden war hierbei die Aufgabe zugefallen ,

die Einzelheiten und die gesamte Ausstattung der 1. Szene zu erdenken , und ihre

Ausführung zu überwachen . Es handelte sich hierbei um ein Mittsommer- Sonn-
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wendfest in der älteren Bronzezeit (Periode II) , um 1500 vor Chr. Das Nähere

hat bereits der Mannus gebracht (IV, 167f.) . G. Kossinna.

Dann hielt Privatdozent Dr. HAHNE-Hannover einen durch zahlreiche Licht-

bilder erläuterten Vortrag über Neue Forschungen und Erfahrungen aus

der Vorgeschichte der Provinz Hannover. Einleitend bemerkte er, er

wolle zeigen, welche Kleinarbeit in den Museen zu leisten ist, damit die Altertums-

forscher nach einheitlichen grossen Gesichtspunkten ihre Schlüsse ziehen können.

Bei paläolithischen Funden muss die Geologie befragt werden, da hier alles auf

die Schicht, in der die Funde gelagert waren, ankommt. Überhaupt gibt es wohl

keine Wissenschaft, die nicht wichtige Aufschlüsse über Fragen der Archäologie

liefern kann.

Bei Hameln sind im unteren Löss Stücke von Halswirbeln, Rippen, Ober-

armknochen des Riesenhirsches mit Einschnitten, Schmarren und Schrammen gefunden

worden, die beim Zerlegen des getöteten Wildes entstanden sind. In der Walsroder

Gegend wurden unter Torfablagerungen Feuersteinabschläge entdeckt, bemerkenswert,

weil zum ersten Mal im nordwestdeutschen Flachlande nachgewiesen. Ob ein im Kiesel-

guhr der Lüneburger Heide aufgefundener menschlicher Skelettrest als sicher fest-

gestellter Fund angesehen werden darf, ist noch fraglich.

Im Hildesheimschen wurde aus einem Bach ein Nephritbeilchen zutage ge-

fördert. Jadeit- und Nephritbeile sind noch aus der Gegend von Göttingen , Hannover

(nahe der Stadt), Nienburg und Osnabrück bekannt. Diese Beile, die durch den

Handel eingeführt worden waren, sind sämtlich in der Nähe der Leine gefunden

worden, ein Beweis, dass schon in der neolithischen Zeit der Leineweg eine wichtige

Handelsstrasse war, die dem Elbeweg zur Seite stand als Verkehrslinie aus Mittel-

deutschland nach dem nordwestdeutschen Flachlande. Wichtig ist die Entdeckung

alter Fundberichte über frühere Nachgrabungen in den Megalithgräbern der Wittlager

Gegend. An steinzeitlichen Tongefässen führte HAHNE aus, dass Technik und

Ornamentik sich aus dem Materiale selbst ergeben . Die neolithischen Gefässe sind

nicht aus freier Hand gemacht, sondern über Formen verfertigt. Der Tiefstich hat

auf der Innenseite keine Spur hinterlassen ; daher ist anzunehmen, dass der innere

Raum durch die Form bei Anbringung des Ornamentes ausgefüllt war . Dr. HAHNE

wies auch darauf hin, dass noch heute die germanischen Völker den Bohrer rechts,

die romanischen links herum drehen. Dieser Unterschied lässt sich bereits an den

Bohrern der Steinzeit nachweisen.

Die Bedeutung des Leinegebiets als Handelsstrasse , die, wie vorher an den

Nephritbeilen dargetan , schon in neolithischer Zeit hervortritt, zeigt sich auch in der

Verteilung der Funde von kupfernen Doppeläxten, die gerade längs der Leine auf-

treten. Überhaupt muss man bei Beurteilung von Fundkarten des nordwestdeutschen

Flachlandes die Lage der grossen Moore im Auge behalten. Wo diese weite Flächen

bedecken, sind naturgemäss keine Funde zu erwarten.

Dann wurde das schon auf der Tagung in Koblenz vorgelegte Halsgeschmeide

aus Gold gezeigt (vergl. jetzt Mannus IV, 70 ff. ) . Ein anderer wichtiger Goldfund

ist bei Lüchow gemacht worden, ein an beiden Enden in Doppelspiralen auslaufender

goldener Armring, wie er in der zweiten Periode der Bronzezeit in Skandinavien

häufiger vorkommt. Er bezeugt das erste Vordringen der Germanen in diese links-

elbische Gegend. Der späteren Bronzezeit gehört das Königsgrab bei Harsefeld an.

Auch hier waren, ähnlich wie in dem brandenburgischen Seddin, Sagen im Umlauf

über einen König , der an einer Tafel mit goldenen Geräten sitze. Unter den Fund-

sachen sind zu beachten ein Rasiermesser mit Sförmigen Figuren und Schiffs-
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darstellungen, wie sie für die fünfte Periode bezeichnend sind. Auch ein Bronze-

messer mit nach oben gebogener Spitze und einem Griff, der in einen Ring aus-

läuft, in dem wiederum zwei Ringe hängen, hat die für diese Periode oft übliche Form .

Bei einer Nachlese auf dem schon früher ausgebeuteten spätrömischen Fried-

hofe von Barnstorf, Kreis Diepholz, kamen sieben Messingeimer vom Hemmoortypus ,

also dem dritten Jahrhundert nach Chr. zugehörig, zutage. Diese Eimer sind

durch Treibarbeit, Hämmern oder Druck, hergestellt. Die Friese am oberen Rande

sind nicht gegossen, wie man bisher annahm, sondern die Umrisslinien und inneren

Konturen der einzelnen Figuren durch Meisselschläge in das Metall eingegraben,

so dass zwar die Figuren erhaben hervortreten, aber doch nie über die überall

gleich hohe Oberfläche hervorragen. Die Ausübung dieser Arbeit geht, wie Versuche

bewiesen haben, ziemlich rasch vonstatten.

Auch bei Harsefeld, dessen Königsgrab oben genannt wurde, liegt ein vorge-

schichtlicher Friedhof. Hier fand sich in Gruben zwölfmal Leichenbrand, der sich

haarscharf von der umgebenden Erde abhob. Daher muss er in einer Hülle, die

vergangen ist, etwa einem Tuche, beigesetzt worden sein. An einer anderen Stelle

wurde beobachtet, dass in einem Becken auf dem Boden Eichenblätter ausgebreitet

waren, dann kam der Leichenbrand, wahrscheinlich in einer jetzt verschwundenen

Hülle, und obenauf waren wieder Eichenzweige und -blätter gehäuft. Selbst bei

Leichenbrand lässt sich bei sorgsamer sachkundiger Untersuchung aus den Knochen

Alter und Geschlecht des Verbrannten mit Bestimmtheit nachweisen. Meist fehlten

in Harsefeld einige Knochen, nur bei einem zweijährigen Kinde waren sie ganz

vollständig. Hier hatte wohl die Mutter selbst sorgfältig die verbrannten Gebeine

ihres Kindes zusammengelesen. Sehr bemerkenswert war auch eine sonst noch

nicht gemachte Beobachtung. In geringer Entfernung von dem aus den verbrannten

Knochen bestehenden Leichenbrande fand sich zu verschiedenen Malen eine Grube,

in welche die beim Brand entstandene Holzasche geschüttet worden war. (Grosse

Teile dieses Vortrages sind inzwischen im Jahrbuch des Prov. -Museums zu Hannover

für 1912 erschienen unter dem Titel : H. Hahne, Das Brandgräberfeld von Barnstorf,

Kr. Diepholz. Mit 8 Tafeln .)

-

Die Nachsitzung wurde als Weihnachtsfeier gestaltet, wobei eine überaus

lustige, mit ganz ausgezeichneten Scherzzeichnungen geschmückte Ulkzeitung, ver-

fasst von den Mitgliedern des prähistorischen Seminars, einen grossen Erfolg hatte.

E. Snethlage.
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L. Franchet, Céramique primitive. Introduction à l'étude de la technologie. Leçons

professées à l'Ecole d'Anthropologie en 1911. Avec 26 Figures. Paris . Paul

Geuthner. 1911 .

In der Vorgeschichte ist oft neben der Form eines Gegenstandes auch die

Art seiner Herstellung von grosser Bedeutung. Deshalb wird jeder Prähistoriker

ein Werk, das ihn mit den Grundlagen der Technik bekannt macht, mit Freuden be-

grüssen. Das vorliegende Buch behandelt die Töpferei der vorgeschichtlichen Völker

auf Grund von Untersuchungen ihrer Tongefässe und unter Heranziehung moderner

Parallelen bei sog. Natur- und Kulturvölkern (Verf. zieht namentlich die Bretagne

dafür heran) . Auch die Mittelmeerkulturen werden eingehend behandelt, die kretische

Keramik, das ägyptische blaue und grüne Email. Bisweilen wird auch eine Ent-

wickelungsreihe bis tief in die geschichtliche Zeit fortgeführt. Von dem reichen

Inhalt des Werkes will ich nur einiges über die Zusammensetzung des Tones an-

führen. Die Grundelemente sind Kieselerde und Aluminium. Beide allein sind

strengflüssig. Die Kieselerde gibt in Verbindung mit den übrigen Bestandteilen

des Tons (Eisenoxyd, Kalk usw.) ein schmelzbares Produkt, dagegen bildet sie mit

dem Aluminium zusammen das nicht schmelzbare Aluminiumsilikat. Das Aluminium

selbst geht keine Verbindung ein, die bei der Temperatur unserer Brennöfen

schmölze. Siliziumreiche Massen erhalten bei einem Brand von wenigstens etwa

900 ° einen oft fast metallischen Klang. Verf. verwirft deshalb die Bezeichnung

,,klingend hart gebrannt". Da er aber den Brand vorgeschichtlicher Gefässe bei

500-600 ° vor sich gehen lässt, so bleibt der Ausdruck für unsere Wissenschaft

bedeutend.

Von den schmelzbaren Bestandteilen des Tons ist vor allem das Eisenoxyd wichtig :

denn von ihm hängt die Färbung der Masse hauptsächlich ab (schwarze Färbung erzielt

man auch durch Beimischen von gepulverter Holzkohle oder durch Anschmauchen usw.) .

In oxydierender (mit Sauerstoff gesättigter) Flamme behält es seine rote Farbe,

soweit sie nicht durch Beimischung von Kalk und anderen Bestandteilen in gelb

orange oder einem anderen Ton verändert wird. In reduzierender Flamme ver-

bindet es sich mit dem Kohlenoxyd und der Kohlensäure, die aus Mangel an Sauer-

stoff nicht verbrennen können, zu schwarzem Eisenprotoxyd . Ob die schwarze

Färbung auf dem Vorhandensein von Eisenprotoxyd beruht, lässt sich dadurch er-

weisen, dass man das Gefäss in oxydierender Flamme brennt. Dann muss sich

das Eisenprotoxyd in Eisenoxyd zurückbilden. Steigt die Temperatur beim Brand

so hoch, dass das Eisenoxyd sich mit der Kieselerde verbindet, so entsteht eine

mehr oder weniger dunkelbraune Farbe.
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Seine Bildsamkeit verdankt der Ton nicht dem Aluminium, sondern dem in

ihm natürlich vorhandenen oder ihm künstlich zugesetzten Wasser. Die Magerungs-

mittel sind im Ton selbst schon vorhanden (wie der Quarzsand) oder man setzt

sie ihm zu (wie feiner gleichmässig verteilter Kalk, der in der Natur in viel zu

groben Körnern im Ton vorkommt) . Ferner fügte man kleine Bruchstücke von

Muschelschalen und Tonscherben und gepulverte Holzkohle der Masse zu , um ihr

grösseren Halt zu geben.

Von dem übrigen Inhalt will ich nur erwähnen, dass Verf. glaubt, eine bronze-

zeitliche Drehscheibe in Roches-de-Baume (Jura) entdeckt zu haben. Freilich muss

der Verfasser zugeben, dass ihre Form zum Zweck nicht recht passen will. Jeden-

falls müssten erst gedrehte Gefässe gefunden werden, ehe man eine so komplizierte

Scheibenkonstruktion annehmen kann, wie sie Verfasser nach einem modernen

indischen Vorbild aus dem Fundstück wieder herstellen will.

Berlin. F. Lissauer.

Paul Benndorf, Tafeln vorgeschichtlicher Gegenstände aus Mittel -Deutschland,

2. Auflage . Verlag von Friedr. Brandstetter, Leipzig.

Unter den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gehört die Vorgeschichte

zu denjenigen, deren weiteste Verbreitung ganz besonders geboten ist . Ganz abge-

sehen von dem grossen Interesse, das die lokalen Bodenfunde für die Heimats-

kunde darbieten, haben sie noch eine weit höhere, allgemeine Bedeutung, denn eine

Vergleichung mit der Kulturhinterlassenschaft aus anderen Ländern gewährt uns die

Möglichkeit, Kulturzusammenhänge und Völkerwanderungen aus Zeitperioden fest-

zustellen, die weit vor jeder geschriebenen Geschichte liegen, ja bis an die Anfänge

der Menschwerdung zurückreichen. Bergung und Erhaltung der nicht nur bei

methodischen Grabungen, sondern auch rein zufällig aufgefundenen prähistorischen

Gegenstände ist daher für die prähistorische Forschung das erste Erfordernis. Dies

ist nur möglich, wenn jedermann, dem sich, sei es bei Feld-, Garten- oder Erd-

arbeiten oder auch nur bei einfachen Spaziergängen Gelegenheit zur Auffindung

vorgeschichtlicher Altertümer darbietet, soweit unterrichtet ist, dass er sie als solche

zu erkennen vermag, und alles , was zur Förderung und Verbreitung dieser Kennt-

nis dient, ist daher freudig zu begrüssen .

Neben kleinen Ortsmuseen ist hierzu wohl nichts besser geeignet, als die

Anbringung von Wandtafeln mit guten Darstellungen von vorgeschichtlichen Alter-

tümern in den Schulen . Die Bilder , die der Schüler tagtäglich vor sich sieht und

die, selbst wenn ihm eine nähere Erklärung nicht geboten wird, an sich schon seine

Wissbegierde anregen, prägen sich ihm unauslöschlich ein, und er wird sich deshalb

auch späterhin jederzeit, wenn ihn der Zufall oder Berufsarbeit auf vorgeschichtliche

Altertümer stossen lässt, jener Bilder erinnern und die Bedeutung der vor ihm

liegenden Stücke erkennen .

Aus diesen Erwägungen heraus sind die BENNDORFschen Tafeln entstanden,

die nunmehr in 2. wesentlich verbesserter und vermehrter Auflage vorliegen und

auf 5 Blättern (früher 3) in vorzüglichen , ungemein plastisch wirkenden, grössten-

teils kolorierten Abbildungen dem Laien und Schüler die wichtigsten, in Mittel-

deutschland vorkommenden vorgeschichtlichen Typen vor Augen führen. Die Bilder

sind nach den Hauptperioden Stein-, Bronze-, Hallstatt- und Latène-, Römische

Kaiser- , Völkerwanderungs-, Slawische Zeit gruppiert, während von einer weiter-

gehenden Gliederung, die nur verwirrend wirken könnte, mit Recht abgesehen

worden ist. Erwünscht wäre es jedoch, dass die durch die Funde von Markkleeberg
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nunmehr auch in Sachsen belegte ältere Steinzeit berücksichtigt worden wäre.

Dann würde in dem begleitenden Text auch die Angabe : Dauer der Steinzeit 5000

bis 1800 vermieden worden sein, eine Angabe, die sich natürlich nur auf das

Neolithikum beziehen soll , beim Leser aber den Eindruck erweckt, als ob Mittel-

deutschland vorher überhaupt nicht besiedelt gewesen sei. Zu empfehlen wäre

ferner die Aufnahme einiger Proben der so wichtigen und schönen Rössener und

Glockenbecherkeramik, die ja auch in Sachsen nicht unbekannt, namentlich aber in

unseren Nachbargebieten reich vertreten sind. Endlich wären auch noch einige Ab-

bildungen von Megalithbauten (Hoher Stein bei Grimma u. ähnl.) und namentlich

von Hügelgräbern (Nimbschen , Thümlitzwald u . a.) erwünscht, da gerade sie, wenn

nicht erkannt, besonders leicht der Zerstörung ausgesetzt sind. Doch sind dies

blosse Wünsche, die den Wert des Werkes als Ganzes nicht im mindesten beein-

trächtigen. Jedenfalls haben wir alle Ursache, dem Verfasser wie der Verlags-

handlung für die vorzüglich ausgeführten und überaus instruktiven Tafeln aufrichtig

zu danken, und es ist aus den oben angeführten Gründen dringend zu wünschen ,

dass die Tafeln in sämtlichen Volksschulen, Seminaren und höheren Lehranstalten

unseres Königreichs und der Nachbargebiete eingeführt werden.

Leipzig. G. Wilke.

Miske , Kálmán Freiherr von : Die prähistorische Ansiedelung Velem St. Vid.

Bd. I .: Beschreibung der Raubbaufunde. Mit 70 Lichtdrucktafeln, einer farbigen

Beilage und einer Karte. Wien , Carl KONEGEN, 1908. XI , 72 S. 4º. 70.- Mk.

Längst schon hat der Name Velem St. Veit, eine Ortschaft im Komitat Stein-

amanger, also nahe der steierischen Grenze, in unserer Wissenschaft einen guten

Klang. Er reiht sich den andern berühmten vorgeschichtlichen Wohnplätzen Ungarns,

wie Lengyel, Tordos , Toszeg würdig an durch die wahrhaft unerschöpfliche Fülle von

Funden, die wir zu einem kleinen Teile durch die bisherigen Veröffentlichungen des

Freiherrn von MISKE bereits kannten, und fast noch mehr durch die über alle Perioden

der Vorzeit und sogar bis in die Neuzeit andauernde Besiedlung. Nachdem der Ver-

fasser nun bald zwei Jahrzehnte den Fundplatz systematisch durchforscht hat, schenkt

er uns jetzt den Anfang eines gross angelegten Prachtwerkes, das namentlich durch

seine ausgezeichneten Tafeln wirken will. Diese Tafeln zeigen in vorzüglichem

Lichtdruck, zweimal sogar in Dreifarbendruck, alle Zufallsfunde des Wohnplatzes :

Stein-, Knochen- und Horngeräte (Taf. 1-8) , Bronzeschmuck, Bronzegeräte, Bronze-

waffen (Taf. 9-42) , darunter Gussmaterial und Werkzeuge zur Bronzebereitung

(Taf. 20-27) , Glasperlen und Spinnwirtel (Taf. 43-44), Latènefunde (Taf. 45—52) ,

Tongefässe (Taf. 59-67) , Verschiedenes (Taf. 53-58, 68-70) . Der Text bietet

wohlabgewogene, durch Mitteilung der einschlägigen Literatur zu weiterem Studium

anregende Erklärungen. Von Wichtigkeit erscheinen besonders die Ausführungen

über den an dem Wohnplatz in weitestgehenden Masse geübten Bronzeguss, bei

dem das im Koszeggebirge gewonnene Antimon eine bedeutungsvolle Rolle spielte.

Bereits dieser erste Band des auf 3 Bände angelegten MISKE'schen Werkes zeigt

die hervorragende, ja fast einzigartige Bedeutung des ungarischen Wohnplatzes in

vollstem Masse und ist an sich eine vortreffliche Leistung. Um so schmerzlicher wird

es jedem Freunde unserer Wissenschaft sein, dass der zweite Band des Werkes, der

die systematischen Grabungen bringen und die Altersstufen der Funde behandeln

soll , noch immer nicht erschienen ist. Wer in den Sammlungen zu Steinamanger

und Güns (Köszeg) auch nur die in geradezu wunderbarem Erhaltungszustand

herausgehobenen feinen Hallstattsachen von Velem zu bewundern Gelegenheit hatte,
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wird dem Verfasser nichts angelegentlicher wünschen, als dass alle etwa auftreten-

den Schwierigkeiten , die sich der Vollendung seines Lebenswerkes hindernd in den

Weg stellen, rasch und endgiltig überwunden werden mögen. Finanzielle Schwierig-

keiten müsste nötigenfalls der ungarische Staat beseitigen ; jedenfalls hat die

Wissenschaft ein Anrecht darauf, das ganze Velem, wie es MISKE erforscht hat,

baldigst durch ihn kennen zu lernen.

Gustaf Kossinna.

K. Schumacher : Verzeichnis der Abgüsse und wichtigeren Photographien mit Gallier-

Darstellungen. (Kataloge des röm . - germanischen Zentralmuseums Nr. 3). Mainz 1911 .

72 S. mit 32 Abb. im Text und einer Tafel.

Dem vielgeschätzten Germanenkatalog hat SCHUMACHER in dem Verzeichnis

der im Zentralmuseum vorhandenen Abgüsse und wichtigeren Photographien mit

Gallierdarstellungen ein Heft folgen lassen, das sich viele Freunde erringen wird.

Wenn die Mainzer Sammlung bestrebt ist , nach und nach die Germanendarstellungen

in möglichster Lückenlosigkeit, sei es im Abguss , sei es im Abbild ihr Eigen nennen

zu können, so wird man sich bei den Keltendarstellungen stets auf Haupttypen

beschränken müssen. Das vorliegende Verzeichnis gibt unter 77 Nummern die bisher

vorhandenen Stücke an. Man erkennt deutlich, dass der Begriff „Haupttyp" recht

weit gefasst ist und man wünscht beim Durchblättern des Katalogs den Darstellungen

eine baldige Vermehrung und einen besonderen Aufstellungsraum. Die kurze Ein-

leitung gibt eine Übersicht über die Entwickelung der Gallierdarstellungen. Die

einzelnen Nummern führen uns von der Frühlatènezeit (der bekannten Schwertscheide

aus Hallstatt) zu den italischen Alabasterurnen und zu den attalischen Figuren. An

die Terrakottafigürchen hellenistischer Zeit schliessen sich hellenistische und römische

Gemmen und die keltischen Münzen . Den Reliefdarstellungen an Sarkophagen und

Triumphbögen reihen sich Einzelstatuen (z . B. die sog . Thusnelda, der sog. Thumelicus

und der sog. Vercingetorix) an , bis wir zu den bekannten Darstellungen des täglichen

Lebens aus Frankreich, Oberitalien und den Rheinlanden (Metz, Neumagen) gelangen.

Sehr zu begrüssen ist es, dass SCHUMACHER die Teilung in Abgüsse und Ab-

bildungen aufgegeben hat und eine rein chronologische Ordnung vorgenommen hat.

Dies ist eine Änderung , die hoffentlich auch für die Germanendarstellungen bei der

nächsten Auflage des Verzeichnisses durchgeführt wird. SCHUMACHER hat uns im

Gallierkatalog einen schönen Beitrag zur Materialsammlung für die Geschichte der

Völkerdarstellungen geliefert. Wer das Heft zur Hand genommen hat, wird es mit

Freude lesen und gern wieder zu ihm greifen.

Berlin. Georg Girke.

Fünfter Bericht über die Tätigkeit der von der Deutschen anthropologischen Ge-

sellschaft gewählten Kommission für prähistorische Typenkarten . Die Latène-

fibeln. Bearbeitet von Robert Beltz - Schwerin . Hierzu eine Kartenbeilage.

Berlin 1911. 8°.

Es war ein wohl von allen Prähistorikern mit grosser Freude begrüsster Ge-

danke, die Latènefibeln zum Gegenstande einer Sammelforschung zu machen. Sind

doch gerade die Fibeln zur chronologischen Bestimmung und ethnischen Zuweisung

der Latènezeitfunde besonders wichtig und daher in erster Linie geeignet, zur Lösung

siedelungsgeschichtlicher Fragen innerhalb der letzten Jahrhunderte vor unserer

Zeitrechnung beizutragen . Das Ergebnis dieser Sammelforschung liegt nunmehr in
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Form einer kartographischen Zusammenstellung und begleitenden Legende vor uns,

und wenn auch das Material, hauptsächlich wohl infolge eines nicht scharf genug zu

tadelnden ablehnenden Verhaltens einzelner Sammlungen (S. 667) noch ver-

schiedene Lücken aufweisen mag ¹ ) , so ist es doch ein so riesiges einschl. der

Nachträge rund 2300 Nummern , dass das Gesamtbild zu der Verteilung der

einzelnen Typen dadurch wohl kaum irgendwie beeinträchtigt wird. Wir haben daher

allen Grund, dem Verfasser für die ungeheuer mühevolle Aufspürung, Sichtung und

Zusammenstellung dieses reichen Materials unseren Dank auszusprechen .

Noch grösser freilich würde unsere Dankbarkeit sein , wenn dieses Riesen-

material in einer Form dargebracht worden wäre, die eine einigermassen leichte

Verwendbarkeit gestattet hätte. Dies ist aber leider nur in recht beschränktem

Masse der Fall und namentlich ist die Karte so gut wie gar nicht zu benützen .

Schon der Umstand allein , dass hier 6 verschiedene Typen auf einer einzigen Karte

zusammengedrängt sind, macht diese in höchstem Grade unübersichtlich, ganz abge-

sehen von den schweren gegen sie zu erhebenden typologischen und chronologischen

Bedenken. Der Formbestand an Latènefibeln ist ein so ausserordentlich reicher,

dass ihm die von LISSAUER s. Z. aufgestellten sechs Haupttypen mit ihren Varianten

auch nicht annähernd gerecht werden, wie dies übrigens der Herausgeber der Karte

selbst ausdrücklich anerkennt. Es war daher weder zweckmässig noch richtig, diese

mannigfachen, von einander so grundverschiedenen Fibelformen in einige wenige

Haupttypen hineinzuzwängen und in dieser Gestalt kartographisch zu verwerten.

Nicht minder bedenklich ist die Einzwängung der einzelnen Typen in das TISCHLER-

sche Schema das zwar in den Tagen TISCHLERS bei dem damals vorliegenden

Fundmaterial und dem damaligen Stande der allgemeinen Chronologie seine volle

Berechtigung haben mochte, das aber heute, wie der Verfasser ja auch selbst betont,

nur noch in beschränktem Masse zutrifft. So kommt es , dass in der Typen-

karte und Legende obwohl sich Verfasser dessen selbst bewusst ist Fibel-

typen der Frühlatènestufe zugeschrieben werden, die ganz ausschliesslich der Mittel-

latènezeit angehören, und dieser wieder Typen, die niemals mit mittellatènezeitlichen ,

sondern immer nur in Begleitung von spätlatènezeitlichen Formen erscheinen.

Wer also etwa, um eine Vorstellung von der Art und Dichtigkeit der Besiedelung

Deutschlands im dritten vorchristlichen Jahrhunderte zu gewinnen, allein nach der

BELTZschen Typenkarte und der dazugehörenden Legende eine Siedelungskarte für

diese Periode entwerfen wollte, ohne die hier angeführten Typen nochmals hin-

sichtlich ihrer Zeitstellung und Form genau zu prüfen , würde zu einem völlig ver-

kehrten Bilde kommen und das Gleiche würde auch für alle übrigen Zeitabschnitte

der Latèneperiode gelten.

-

Wenig zweckmässig und die weitere wissenschaftliche Verwertung sehr er-

schwerend ist endlich die Art der Klassifizierung und Gruppierung der so überaus

mannigfachen Fibeltypen in der Legende. Massgebend für die Klassifizierung waren

die Bildung der Sehne (S) , des Bügels (B) und des Fusses (F) , und ausserdem

werden noch eine Reihe von Sonderformen angeführt, die schlechterdings nicht in

das allgemeine Schema hineinpassen, trotzdem aber in der Typenkarte unter den

allgemeinen Formen mit erscheinen . Die verschiedenen Sehnen-, Bügel- und Fuss-

formen werden durch Römische, den TISCHLERschen Latènestufen entsprechende

Zahlen und durch daneben gesetzte arabische Ziffern charakterisiert. So bedeutet

Br. B. III 8 F III 7 eine bronzene Sp . L. T. F. die mit einem gleichmässig gewölbten

¹) Sehr erwünscht wäre im Interesse der Siedelungsgeschichte Altgermaniens

eine Aufnahme des Fibelbestandes Dänemarks.
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Bügel einen unregelmässig vierseitigen geschlossenen Fuss verbindet, B III 9 F III 4

eine Sp . L. T. F. mit unregelmässig vierseitigem offenen Fuss und hoch gewölbtem ,

mit Knick einbiegendem Bügel u. s. f. Gegen diese Charakterisierung, die zur Form-

bestimmung im allgemeinen vollauf genügt, wäre ja an sich nichts einzuwenden, wenn

nur dann die Gruppierung eine andere wäre. Diese erfolgt — für jede einzelne Latène-

stufe gesondert — nach Landschaften und Provinzen, bei denen also sämtliche zu

einer bestimmten Latènestufe gerechneten Typen aufgezählt sind. Dadurch wird

das Heraussuchen einzelner, in so komplizierter Weise charakterisierter Typen

natürlich sehr erschwert. Will man beispielsweise die Verbreitung der Frühlatène-

form S1 BI4 FI11 (Spirale von grösserem Durchmesser; flach gewölbter Bügel,

von ovalem Querschnitt ; Fuss mit runder Scheibe) kennen lernen und zu ethnischen

Schlüssen kartographisch festlegen, so muss man ausser den Nachträgen die sämt-

lichen 754 Nummern der Zusammenstellung durchmustern , was nicht nur sehr müh-

sam und zeitraubend ist, sondern bei der schwer zu behaltenden Charakterisierungs-

weise auch leicht zu Irrtümern führt. Übrigens fehlt die Bezeichnung auch noch

bei manchen Exemplaren, so bei Nr. 3, 8, 9, 10 usw. auf S. 760, und man weiss

daher nicht, ob für sie die Charakteristika der vorhergehenden Nummern gelten

sollen, oder ob die Einzelheiten nicht bekannt sind. Diese Zweifel sind um so

mehr berechtigt, als in manchen anderen Fällen die Signatur der Variante bei jeder

einzelnen folgenden Nummer wiederholt wird, so bei Nr. 207-212 auf S. 711. Auch

das im Text wohl erwähnte recht wichtige Charakteristikum der Ein- und Zwei-

gliedrigkeit tritt bei der Beschreibung der Einzelstücke im Verzeichnis nicht hin-

reichend scharf hervor, während umgekehrt in anderen Fällen die Differenzierung

wohl etwas zu weit geht, so bei der Bildung des Schlussstückes der Typen F I, 1

und 2, FI 6, 7 und 8 u. a ., die von einander kaum mehr zu unterscheiden sind.

Soll ich mich zum Schluss, um nicht nur Kritik zu üben, noch kurz darüber

äussern, wie ich mir die Bearbeitung gedacht hätte, so ist folgendes zu sagen. Das

gesamte Material war in so viele einzelne Formen zu gliedern , wie es die einzelnen

Unterscheidungsmerkmale erforderten. Jede Form war durch präzise Angabe der

Unterscheidungsmerkmale, wozu immerhin die vom Herausgeber gewählte Methode

benutzt werden konnte, zu charakterisieren und mit entsprechenden Abbildungen, die

auch geringere Variationen veranschaulichten , zu erläutern . Dann war für jede Form,

soweit dies nach dem jetzigen Stande der Forschung angängig war, eine möglichst

genaue Chronologie zu ermitteln, und schliesslich, wiederum für jede einzelne Form

gesondert, ein Fundortverzeichnis selbstverständlich unter Aufzählung der Begleit-

funde usw.
aufzustellen. Einer besonderen Typenkarte hätte es dann überhaupt

nicht beduft, da ja jedermann sich mühelos auf Grund der Verzeichnisse je nach

Wunsch und Zweck selbst eine Karte herstellen konnte. Wurde aber trotzdem auf

eine kartographische Darstellung Wert gelegt, so genügte hierzu nicht eine einzige

grosse Karte, sondern es musste je nach der Zahl der hierzu ausgewählten Formen

eine grössere Reihe einzelner Kärtchen einfachster Ausführung geboten werden, von

denen jedes möglichst nur einen oder einige wenige, in diesem Falle synchronischer

und zugleich sich territorial ausschliessender Typen enthielt.

-

Vielleicht entschliesst sich der Verfasser, das von ihm mit erstaunlichem Eifer

zusammengetragene und in mühevoller Arbeit gesichtete Material im Sinne der vor-

stehenden Anregungen der weiteren Forschung noch bequemer und leichter zugängig

zu machen. Des wärmsten Dankes der Prähistoriker, die ihm schon jetzt für sein

Werk verpflichtet sind, könnte er gewiss sein.

Leipzig. G. Wilke.



344 IV. Bücherbesprechungen.

Oberstudienrat Dr. Friedrich Ohlenschlager, München : Die Hochäckerfrage. Son-

derabdr. aus : Altbayerische Monatsschrift 1911 , H. 5/6.

Dr. Friedrich Weber, München : Können die südbayrischen Hochäcker von Alemannen

oder Bajuwaren herrühren ? Sonderabdr. aus : Altbayer. Monatsschrift 1911 , H. 5/6.

Seit einigen Jahren ist der Streit um die Herkunft der Hochäcker Süddeutsch-

lands wieder heftiger entbrannt. Die genannten Forscher stehen auf Seiten derer,

die die Hochäcker als vorgermanisch verteidigen, gegen die andern unter Kurat FRANKS

und Dr. REINECKES Führung, die sie in germanische Zeit setzen und die Germanen

als Urheber ansehen. Innerhalb dieses Zeitraums freilich mussten sie es mit fast

allen Abschnitten versuchen, während jene durch die Ergebnisse der neueren archäo-

logischen Forschung für Südbayern einen oberen Zeitpunkt in der jüngeren Hallstatt-

zeit bekommen haben.

OHLENSCHLAGER leitet seine Arbeit mit einer allgemeinen Auseinander-

setzung über die Hochäcker ein und gibt die bis jetzt vorhandene Literatur an

geeigneter Stelle an. In dem ersten Teile sucht er der Frage nach Entstehungszeit und

Urhebern nahe zu kommen durch Nachweis des Alters des über den Hochäckern heute

teilweise stehenden Waldes. Er beschränkt sich dabei auf die Wälder der Umgebung

Münchens und will erst Folgerungen auf eine grössere Masse oder alle Hochäcker ziehen,

wenn solche Untersuchungen bei anderen Gebieten die gleichen Ergebnisse haben.

Es gelang ihm mit Hilfe bis ins Mittelalter zurückreichender Karten, der Er-

gebnisse der Namenforschung , literarischer und urkundlicher Zeugnisse und mit

Betrachtungen allgemeinerer Art über das jetzige und mittelalterliche Kartenbild der

Siedlungen nachzuweisen, dass schon vor der bajuwarischen Landnahme der Wald

über diesen Hochäckern längere Zeit bestanden haben muss. Damit war (ungefähr

für die Entstehungszeit) ein anderer Zeitpunkt gefunden und die Germanen als

Urheber ausgeschlossen. Es blieb somit nur die Latènezeit als Entstehungszeit für

die Hochäcker Südbayerns übrig und als Urheber das Volk, das in dieser Zeit

dort sass, die Kelten als Vindeliker und Noriker. Die Frage nach dem Urhebervolk

in Südbayern verquickt sich ihm aber mit der nach einem einzigen bestimmten Urheber-

volk dieser Bauweise überhaupt und veranlasst ihn die Entscheidung, sie als keltisch

anzusprechen, aufzuschieben, bis genügende Beweise für oder gegen den nur kel-

tischen Ursprung dieser Bauweise überhaupt erbracht sind.

Anders WEBER, der als Einleitung eine kurze kritische Geschichte des Hoch-

äckerstreites gibt. Er spricht sich entschieden für den keltischen Ursprung der

Hochäcker Südbayerns aus und fragt nicht, ob man diese Bauweise keltisch im Sinne

von nur keltisch nennen dürfe. Seine Beweismittel für vorgermanische Herkunft

nimmt er hauptsächlich aus der Rechtsgeschichte und der Sozial- und Agrarwissenschaft.

Ihn leitet bei der Beweisführung der Widerstreit zwischen der irgendwie genossen-

schaftlichen Bewirtschaftung, die die Hochäcker notwendig erforderten und dem Wirt-

schaftswesen nach der bajuwarischen Landnahme, die auf weitaus vorherrschendes

Sondereigen gegründet war.

Im zweiten Teil ihrer Arbeiten setzen sich beide Forscher vor allem mit den

Folgerungen auseinander, die FRANK und REINECKE aus der Überackerung römischer

Strassen nach WETZELS Vorgang zogen und mit Eifer verfechten. Diese Gelegenheit

nimmt OHLENSCHLAGER wahr, um darin zugleich einige persönliche Ausfälle jener

gegen ihn abzuwehren, während WEBER dasselbe in einer Vor- und Schlussbemer-

kung seiner Abhandlung tut.

Offenbar müssen zu einer endgiltigen Entscheidung der ganzen Frage noch weitere

Untersuchungen nachUmfang und Art gemacht werden , was hoffentlichrecht baldgeschieht.

Charlottenburg. Alfred Kitzele.
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Todesfälle.

Alexander v. Peez.

Am 12. Januar d. J. verschied zu Weidling bei Wien, nahezu 83 Jahre alt,

Alexander v. PEEZ, ein Mann, der den Prähistoriker alten Schlages wenig interessieren

dürfte, dessen Andenken aber innerhalb der deutschen Vorgeschichte, wie wir sie

heute verstehen, um so pietätvoller ge-

pflegt werden muss.

Geboren am 19. Januar 1829 zu

Wiesbaden , promovierte er 1854 zu

Heidelberg, siedelte nach langen Reisen

durch Deutschland und ganz Europa

1861 nach Reichenberg in Böhmen und

1868 nach Wien über. 1910 ernannte

ihn die Berliner Universität zum philo-

sophischen Ehrendoktor.

Uns berührt hier nicht, was er,

ein Schüler Friedrich LISTS, als Volks-

wirt und geistiger Führer der öster-

reichischen Industriewelt geleistet hat.

Ebensowenig seine rein politische Wirk-

samkeit, wo ihm, da er durch und durch

Grossdeutscher war, das Jahr 1866 ein

schmerzvolles Erlebnis wurde, dessen

schlimme Folgen er weitblickend sogleich

dadurch abzuwenden riet , dass die

Deutschen in Oesterreich ihre Ostmark

nun um so kräftiger im Deutschtum fest-

halten und deutscher Politik dienstbar

machen sollten. Vielmehr sind es seine Arbeiten in Geschichte und Volks- und

Stammeskunde, Gebiete, die für ihn stets nur eines waren, die uns PEEZ unver-

gesslich machen. In allen diesen Schriften, angefangen mit der über ,,Die Deutschen"

(1853) bis zu dem prächtigen Sammelwerk „ Erlebt, Erwandert" (1899-1902, 3 Bände),

zeichnet sich PEEZ, der doch kein Fachhistoriker war, durch einen wunderbar

seherischen Blick aus, der ihn in der Gegenwart die Urzeit erkennen und ebenso

die Vergangenheit mit dem Heute verknüpfen liess . Und so empfahl er die Methode

der Aufhellung der Vorzeit durch die Gegenwart besonders auch den Hütern der
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--germanischen Vorgeschichte. Er war zudem einer der Auserwählten, die unab-

hängig von Gobineau zur Erkenntnis durchgedrungen waren, dass in dem Auf

und Ab der Völker- und Kulturentwicklungen stets die Rasse den Ausschlag gebe.

Ich entsinne mich lebhaft der starken Erregung, in die ich durch die Abhand-

lung ,,Europa aus der Vogelperspektive" (1889) versetzt wurde, die schnell ver-

griffen, vor langen Jahren mir durch Otto AMMON zugänglich gemacht wurde. Seit

damals beschäftigte mich der Gedanke eines Neudrucks dieser, wie alles , was von PEEZ

ausging, in edeler Sprache und in anschaulichem, klarem Stile abgefassten Schrift.

Hoffentlich erfreuen uns die Erben in Bälde mit einer Sammlung der kleineren

Schriften dieses hervorragenden Mannes, die durch solche Wiedergeburt sicher zu

ihrem eigentlichen Leben und Wirken erst erweckt werden würden.

Karl Penka.

Bald nach PEEZ, am 10. Februar d. J., schied eine andere Wiener Grösse der

Germanenforschung von uns, Prof. Dr. Karl PENKA, erst 65 jährig ; geboren

26. Oktober 1847 zu Müglitz in Mähren.

Von Hause aus Sprachforscher seine erste Schrift behandelt die Nominal-

flexion der indogermanischen Sprachen (1878) widmete er sich bald ausschliess-

lich und andauernd der allseitigen Erfassung der Fragen, die mit dem Ursprung

und der Verbreitung des indogermanischen Urvolks und der aus ihm hervorge-

gangenen Einzelvölker zusammenhängen. Nach dem Vorgange POESCHES zog er

hier neben Sprach- , Geschichts- und Vorgeschichtsforschung die Anthropologie zur Ent-

scheidung heran und gelangte gleichzeitig mit L. WILSER zu der heute in dieser

Formulierung nicht mehr ganz zutreffenden Meinung, dass ausschliesslich Skandi-

navien die Heimat der Indogermanen sei. Hierhin gehören seine beiden Werke

,,Origines Ariacae" (1883) und ,,Die Herkunft der Arier" (1886) , von denen nament-

lich das letztere eine grosse Wirkung hatte. Allgemein anerkannt ist in der Sprach-

forschung seine Aufstellung, dass starke Veränderungen im Lautstand einer Sprache

gewöhnlich nur dann erfolgen, wenn die Sprache von einem Fremdvolke oder Teilen

eines Fremdvolkes übernommen wird, denen sie durch Vermischung mit den Ur-

besitzern dieser Sprache aufgedrungen worden ist. Seine späteren Einzelforschungen

auf dem Gebiete der Urgeschichte der europäischun Völker zeigten dann aber leider,

dass es ihm an eindringender Kenntnis und noch mehr an folgerechter Methode

in der Handhabe der manigfachen hier in Betracht kommenden Wissenschaften

durchaus fehlte, so dass diese an sich recht fleissigen Arbeiten zwar nicht wertlos

waren, aber doch ohne nennenswerten Einfluss auf den Fortschritt dieser Fragen

geblieben sind.

Zu erwähnen sind davon : Die Heimat der Germanen (Mitt. der Wiener

anthrop. Ges. Bd . 23 ; 1893) ; Zur Paläoethnologie Mittel- und Südeuropas (ebd.

Bd. 27 ; 1897) ; Die ethnologische Bedeutung der megalithischen Grabbauten (ebd.

Bd. 30 ; 1900) ; Kultur und Rasse (Polit. - anthropol. Revue Bd. 3 ; 1904) ; Die

Flutsagen der arischen Völker (ebd . Bd. 4 ; 1905) ; Neue Hypothesen über die Ur-

heimat der Arier (ebd. Bd. 5 ; 1906) ; Entstehung der neolithischen Kultur Europas

(ebd. Bd. 5 ; 1907) ; Die Herkunft der Völker Italiens und Griechenlands in ihren

Kulturen (ebd. Bd. 6 ; 1908) ; O. Schraders Hypothese von der südrussischen

Urheimat der Indogermanen (ebd. Bd . 7 ; 1908) ; Die alten Völker Nord- und Ost-

europas und die Anfänge der europäischen Metallurgie (ebd. Bd. 8 ; 1910) ; Die

vorhellenische Bevölkerung Griechenlands (ebd . Bd. 10 ; 1911) .



V. Nachrichten. 347

Max Klittke.

Am 25. Mai d. J. starb zu Frankfurt a. O. nach längerem chronischen Blasen-

leiden unser Mitglied, Mittelschullehrer Max KLITTKE, geschätztes Vorstandsmitglied

des Naturwissenschaftlichen Vereins in Frankfurt, vor allem Kustos der Sammlungen

jenes Vereins und der Museumsgesellschaft. Als solcher hat dieser bei aller Kränk-

lichkeit ungemein fleissige Mann auch der Vorgeschichte seiner Gegend Pflege und

Arbeit angedeihen lassen ; so hat er über neue Funde und Zugänge aus dem Ge-

biete der Vorgeschichte in der Zeitschrift Helios des öfteren berichtet, besonders in

den Jahrgängen 1899, 1900, 1902, 1903. Es ist sehr bedauerlich, dass in der Ost-

hälfte der Provinz Brandenburg die Arbeiter unserer Wissenschaft ohne Nachfolger

auszusterben scheinen.

Wilhelm Blasius.

Nach langem, schweren Leiden starb am 31. Mai d. J. zu Braunschweig der

Geh. Hofrat Prof. Dr. med. et phil. Wilhelm BLASIUS im 67. Lebensjahre.

Geboren am 5. Juli 1845 als Sohn des namhaften Braunschweiger Zoologen

Joh. Heinrich BLASIUS wurde er nach

Vollendung des medizinischen Studiums

und nachdem er den Feldzug 1870/71

als Militärarzt mitgemacht hatte, Professor

der Zoologie und Botanik an der herzogl.

technischen Hochschule, Direktor des bota-

nischen Gartens und des Naturhistorischen

Museums zu Braunschweig und bekleidete

41 Jahre lang diese Ämter mit grösstem

Pflichteifer. Daneben hat er mit Vorliebe

auch der Vorgeschichte sich zugewendet.

Zuerstwaren es besonders die Höhlen mit

diluvialen Einschlüssen, in späteren Jahren

die Megalithgräber Nordwestdeutschlands,

die sein Interesse ständig wach hielten ;

andauernde Reisen und Fusswanderungen

widmete er ihrer Erforschung, über die

er in zahlreichen kürzeren Berichten und

längeren Abhandlungen Kunde gab. Ge-

nannt seien folgende : Spuren paläolithi-

scher Menschen in den Diluvial-Ablage-

rungen der Rübelander Höhlen. Braun-

—

—
schweig 1908 (Beiträge zur Anthropologie Braunschweigs). Vorgeschichtliche Denk-

mäler zwischen Helmstadt, Harbke und Marienborn. Br. 1901 (Festschrift für Rich.

DEDEKIND). Die megalithischen Grabdenkmäler bei Neuhaldensleben. Br. 1901 .

- Die megalithischen Grabdenkmäler im westlichen Teile des Kreises Salzwedel

in der Altmark. Br. 1904. Eine wertvolle bibliographische Zusammenfassung gab

er in dem Buche : Die anthropologische Litteratur Braunschweigs und der Nachbar-

gebiete mit Einschluss des ganzen Harzes. Br. 1900.

Mit Begeisterung schloss er sich s. Zt. der neugegründeten Deutschen Gesell-

schaft für Vorgeschichte an. Das Andenken des vornehm denkenden , liebenswürdigen

Gelehrten wird unvergessen bleiben .
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Jakob Heierli.

Am 18. Juli d. J. starb nach schwerer Krankheit und Operation, 59 Jahr alt,

Dr. phil. h . c . Jakob HEIERLI, Sek. Lehrer und Privatdozent für Vorgeschichte a. d.

techn. Hochschule und a. d. Universität zu Zürich. Dieser vorzeitige Tod, der den

seit Jahrzehnten unstreitig ersten Prähistoriker der Schweiz mitten aus grossen

Arbeiten und Plänen herausgerissen hat, bedeutet den schwersten Verlust, den

unsere Wissenschaft in jenem Lande erleiden konnte. Ein bedeutender handschrift-

licher Nachlass des verstorbenen Gelehrten liegt vor. Hoffentlich treten neue

Arbeiter in die Fusstapfen des Dahingegangenen . Eine eingehende Würdigung

HEIERLIS aus berufenster Feder soll das nächste Heft bringen.

G. K.

Unser Mitglied Kandidat Walther SCHULZ aus Minden hat auf Grund einer

bei der philosophischen Fakultät der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität einge-

reichten trefflichen Dissertation über „Das germanische Haus in der vor-

geschichtlichen Zeit“ am 27. Juni die mündliche Doktorprüfung abgelegt.

Unser dritter Schriftführer, Dr. Erich BLUME, Assistent am Kaiser-Friedrich-

Museum in Posen, ist als Nachfolger Dr. HAHNES zum Direktorialassistenten am Pro-

vinzialmuseum zu Hannover ernannt worden. Er wird die Stelle , deren Inhaber die

Pflege der Vorgeschichtlichen Abteilung obliegt, zum 1. Okt. d. J. antreten.

Unser Verlag, die Firma Curt KABITZSCH (früher A. STUBER) in Würzburg,

beging am 1. Juli die Jubelfeier ihres 50 jährigen Bestehens. Der erste Vorsitzende

sprach dem Herrn Verleger durch ein Telegramm die besten Wünsche unserer Ge-

sellschaft für das Gedeihen der Firma im allgemeinen und des Mannus, wie der

Mannusbibliothek im besonderen aus.
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Nachruf.

Am 10. September ist der wissenschaftliche Assistent

am Kaiser-Friedrich-Museum zu Posen

Dr. phil. Erich Blume

Schriftführer der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte, im

29. Lebensjahre seinen Freunden und der Wissenschaft für

immer entrissen worden. Sein vornehmer , lauterer Charakter,

sein liebenswürdiges Wesen, seine deutsche Gesinnung, sein

eiserner Fleiss, seine hohe wissenschaftliche Begabung , die

bereits schönste Früchte gezeitigt hatte und nach menschlichem

Ermessen ihm dereinst einen Platz unter den Zierden der

germanischen Wissenschaft verhiess , werden ihm bei der

Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte und weit darüber

hinaus das ehrenvollste Andenken sichern . Für die Wissen-

schaft vom deutschen Volke ist sein Hinscheiden ein uner-

setzlicher Verlust.

Berlin, den 15. September 1912.

Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte.

Univ.-Professor Dr. Kossinna.
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Neue Mitglieder.

Seit dem Maid. J. sind unserer Gesellschaft als Mitglied beigetreten :

12. Ailio , J., Dr. , Dozent Helsingfors (Finnland) , Histor. Museum.

13. Bartels , Pfarrer Hörde (Westf.) .

--
14. Bartels , Paul , Dr. med. , Privatdozent Berlin NW 23, Schleswiger Ufer 12.

15. Benndorf , Paul, Schriftsteller Leipzig, Kohlgartenstr. 3.

16. Brass , Photograph Kamen (Westf.).

―
17. Byhan , A. , Dr., Abteilungsvorsteher Hamburg, Naturhistor. Museum.

18. Cremer , Geh. Kommerzienrat Dortmund, Martinstrasse.--

19. Gustafson , Gabriel , Univ. - Prof. , Dr. , Mus. -Direktor

-

Kristiania (Norwegen) .

20. Holtschneider , Kgl. Musikdirektor Dortmund, Balkenstr. 34.

21. Kersten , R. , Professor Luckau (Lausitz).-

22. Klaas jr. , Willi Dortmund, Märkische Str.

23. König , Hanns, stud. archaeol. Lüneburg, Apothekenstr. 1 .

24. Köttgen , Dr. , Bürgermeister

25. Kumm, Prof., Dr. , Mus. -Direktor

Dortmund.

Danzig, Westpr. Prov. -Museum.

26. Kunst- und Gewerbemuseum , Städtisches
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-
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I. Abhandlungen.

Das Schachbrettmuster

in der mittelländischen Kultur.

Eine religionsgeschichtliche Untersuchung.

Von Museumsinspektor Dr. Vittorio Macchioro , Neapel ¹) .

Mit 81 Abbildungen.

Der Stoff, der die Grundlagen vorliegender Untersuchung bildet,

ist an und für sich sehr geläufig, meistens schon mehrfach veröffent-

licht und allen Fachmännern bekannt. Nur insofern vermag derselbe

ein eigenartiges Interesse zu beanspruchen, als er hier zum erstenmale

als Beweis einer ununterbrochenen Reihe von Erscheinungen benutzt

wird, die einer gründlichen Untersuchung seitens des Prähistorikers

und des Soziologen würdig sind . Die Ergebnisse meiner Untersuchungen

vorwegnehmend sei es mir erlaubt, der Klarheit halber, hier meine

Schlussfolgerungen vorzubringen .

Ich will nämlich beweisen , dass das Schachbrettmuster insofern

von den übrigen gewöhnlichen Mustern zu unterscheiden ist, als es von

einem uralten , vorbildlichen , orientalischen Gewand abstammt, dessen

Vorhandensein und Gebrauch schon in der frühen Bronzezeit nachweis-

bar ist. Ich werde ferner auch beweisen, dass dieses Gewand schon

anfangs einen ausgeprägt religiösen und rituellen Charakter hatte,

der von der vorgeschichtlichen Zeit bis tief ins 3. Jahrhundert hinab

fortdauerte.

') Ich drücke meinen verbindlichsten Dank Herrn Prof. Dr. G. KOSSINNA

aus, der mit grosser Freundlichkeit die Mühe auf sich nahm , meine von mir

selbst in deutscher Sprache geschriebene Schrift stilistisch umzuarbeiten.

Mannus, Bd. IV. 24



352
[2

Vittorio Macchioro.

Ich habe nicht die geringste Spur dieser Erscheinungen in West-,

Mittel- und Nordeuropa finden können . Sämtliche Denkmäler, die ich

untersucht und benutzt habe, weisen auf das östliche Gebiet des mittel-

ländischen Meeres hin : ich bin also der festen Meinung, dass die hier

in Betracht kommenden Erscheinungen nicht über die Grenzen der

mittelländischen Kulturkreise hinausgingen.

I.

Mit dem Worte Schachbrettmuster werden im Laufe dieser Schrift

zwei Gattungen von Mustern bezeichnet : a) ein vertikales , aus

regelmässigen Rechtecken gebildetes Muster, b) ein schräges, aus Recht-

ecken oder Rauten bestehendes. Beide Typen sind nach meiner

Theorie gleichwertig, indem ich im zweiten Typus nur eine zeichne-

rische Abart des ersten erblicke ; da aber manchmal die beiden

Typen als grundverschieden betrachtet worden sind , so sehe ich mich

gezwungen, die Gründe auseinander zu setzen , warum ich diese Unter-

scheidung abweisen muss¹).

Es lässt sich zunächst nicht leugnen, dass das augenscheinlich

schräge Muster sehr oft an und für sich vertikal läuft, aber schräg

orientiert ist. In diesem Falle ist das schräge Aussehen eine rein

pseudoskopische Erscheinung. Diese gleichgiltige Orientierung lässt

sich aus der Natur der primitiven Kunst erklären, deren Elemente oft

in einer unorganischen Weise angewandt werden, ohne zu einem ab-

geschlossenen System verarbeitet zu werden. Dass aber auch zwischen

Rhomben- und Rechteckmustern keine wesentliche und ursprüngliche

Verschiedenheit besteht, bei ihrer Verwendung auf Vasen, das heisst

auf gebogenen Flächen , davon wird jedermann überzeugt sein, der

nur bedenkt, dass der Rhombus ganz einfach ein verlängertes Rechteck

ist, dessen Durchmesser horizontal oder vertikal orientiert worden sind.

Auf gebogenen Flächen verlängern sich aber sehr oft die Figuren, etwa

wie es mit den Figuren auf Vasen geschieht, die photographisch auf-

genommen werden. Diese Wahrnehmung lässt sich durch zahlreiche

Beispiele nachweisen ; eine cyprische Vase2) ist mit einem Schachbrett-

muster verziert, dessen Elemente am Hals rechteckig, und am Bauch,

wo die Fläche am meisten gebogen ist, rhombisch sind ; am Fuss be-

¹) M. MAYER (Le staz. preistor. di Molfetta - Docum. e monogr. publ.

dalla commiss. di archeol . Bari Vol. VI , S. 185) unterscheidet das rautenförmige

vom rechteckigen Schachbrett und schliesst, dass das erste, das auf einem Frag-

ment von Matera vorkommt, vom zweiten, das zu Matrensa in Gebrauch war, her-

kommen könnte.

2) PERROT-CHIPIEZ : Hist . de l'art , III . Taf. IV.
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steht aber das Muster aus geradezu verlängerten Rauten. Zu Abb. 1

ist eine Vase der ersten Eisenzeit aus Gemeinlebarn wiedergegeben , wo

dieser Prozess deutlich zu erkennen ist. An einer neolithischen Scherbe

aus Dimini¹) sind die oberen Elemente des Schachbrettes rechteckig,

die unteren aber, und zwar wo die gebogene Fläche beginnt, rauten-

förmig. Auch an Erzeugnissen einer höheren und entwickelteren Kultur

م
ا

اقام
م
ا

ح
ا
ج

.

Abb. 1. Nach Hoernes, Urgesch. d. bild. Kunst Taf. XIX, 4.

lässt sich dieser Prozess erkennen ; eine Wiener Schale, im Stil der

rotfigurigen Vasen , ist mit rhombischem punktierten Schachbrett gemustert

(S. 396) , aber die Elemente verlängern sich am Fuss und werden

rhomboidisch . Um volle Überzeugung zu erzielen, führe ich endlich

einige Beispiele von Darstellungen an, wo uns wirkliche Gewänder

begegnen; in Abb. 2, die einem etruskischen Spiegel des Britischen

Museums entnommen ist, kommt eine Achillesfigur zum Vorschein , die

mit einem geschachteten Gewand bekleidet ist. Es handelt sich hier

natürlich um ein einziges Gewand. Trotzdem ist das Muster mit

Rauten und zugleich mit Rechtecken zusammengestellt. Auch eine

Parisfigur auf einer Karlsruher Hydria 3) ist sehr beachtenswert. Die

Kleidung des Helden ist mit rechteckigem Schachbrett gemustert, aber

die Elemente sind rautenförmig am rechten Arm und am rechten Fuss.

Athena, auf derselben Vase, trägt eine Aegis, die mit rechteckigem

Schachbrett verziert ist ; und doch sind die Elemente unten links rauten-

förmig ! Da ein einziges Muster in diesen beiden Beispielen das

ganze vorbildliche Gewand schmückte, so muss man annehmen, dass das

—

¹) TSOUNTAS: Αἱ προιστορικαί ἀκροπόλεις Διμηνίου καὶ Σύσκλου ,

Athen 1908. Taf. 21 , Fig. 1a.

2) LABORDE : Vases Lamberg , II . Suppl. , Taf. 7.

³) GERHARD : Ap. Vasenbild. Taf. D 2.

24*
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Urmuster sei es rechteckig oder rautenförmig
— -

auf zwei verschiedene

Weisen wiedergegeben wurde, durch Rechtecke und durch Rhomben,

und zwar mit vollkommener Gleichwertigkeit. Dass dabei manchmal eine

gewisse zeichnerische Leichtfertigkeit anzunehmen ist, ist sehr wahr-

scheinlich. Wenn wir eine Artemisfigur einer

auch später zur Besprechung kommenden meli-

schen Vase in Betracht ziehen ¹ ) , die einen recht-

eckig geschachteten Chiton trägt, dann werden

wir bemerken, dass einige Elemente des Musters,

und zwar über demüber dem Reh , unregelmässige

Rauten sind, als ob der Maler jenen unregel-

mässigen Raum in ganzer Eile gefüllt hätte.

Merkwürdig ist es, dass die breiten Rechtecke,

die den Chiton der Göttin schmücken, in jenen

Raum nicht hätten passen können.

An der Hand dieser Wahrnehmungen ge-

langen wir also zur Erkenntnis, dass die beiden

Typen von Hause aus dasselbe sind und nur

zeichnerisch auseinandergehen.

Auch gegen eine andere sehr allgemeine

Ansicht, dass das Schachbrett einem ursprüng-

lichen Geflechtschema entnommen sei, erheben

sich schwere Bedenken. Denn nichts verrät

Nach Gerhard , Etr . Spiegel 399. im Schachbrettmuster einen solchen Ursprung

Abb. 2.

Abb. 3

-

Nach Montelius, Civ. prim. Ser. B Taf. 2, 22.

—

-

¹) CONZE: Mel. Tonge f. , Taf. III u. IV. SITTL: Arch. d. Kunst , Atlas,

Taf. VIII a, Fig. 66. RAJET -COLLIGNON: Hist. céram. gr. , Taf. 3.

COLLIGNON: Hist. de la sc. gr., I., S. 93. BAUMEISTER : Denkmäler , III .

FORRER: Reallexikon der präh. Alt. , S. 593, Taf. 165.Fig. 2086.
-

—
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und wir sind nicht berechtigt, darin die reichere Ausgestaltung eines

rohen Geflechts zu erblicken. Letzteres kann nur einem Schema von

gekreuzten Linien Ursprung geben , wie es in einer in Abb. 3 wieder-

gegebenen Scherbe von der Insel Virginia zum Vorschein kam ¹) . Das

Schachbrett kann nur dann entstehen, wenn die Rechtecke, die mit

horizontalen oder vertikalen Streifen gefüllt sind, mit heller oder dunkler

Farbe gemalt werden. Das ist aber schon ein malerisches Verfahren,

das künstlerische Fähigkeiten, ja einen Geschmack voraussetzt, der mit

dem rohen Geflecht nicht in Einklang steht. Das Schachbrett ist

ein malerisches Muster und in der Malerei muss man

seinen Ursprung suchen. Wie könnten wir sonst anders erklären,

dass keines der vielen in der Erde glücklicherweise aufbewahrten vor-

geschichtlichen Gewebe der hier bekämpften Theorie auch nur den ge-

ringsten Anhaltspunkt bietet ? und dass die gleichzeitigen Gefässe mit

Mustern verziert sind, die mit jenen Geweben nicht übereinstimmen²) ?

Dass ein Geflecht an und für sich und zwar ohne Malerei keines-

wegs zum Schachbrett führen kann, dafür finden wir die Gegenprobe

in den Schachbrettstreifen von ganz geometrischem" und korinthischem

Geschmack , die manche Urvölker auf geflochtene Körbchen malen.

Aber diese Streifen sind freie malerische Erfindungen, und keineswegs

mechanische Herleitungen vom Geflecht 3) , denn mit demselben System

malen jene Völker gleichzeitig kompliziertere menschliche Figuren *).

Manchmal wird der malerische Eindruck durch buntfarbige eingeflochtene

Streifen, statt durch Malen erzielt, wie in Abb. 4 , aber auch in diesem

Fall ist das Ziel noch immer ein malerisches überhaupt. Dass

ferner das Geflechtschema ohne Zutat der Farben unverändert bleiben

--

―

"

¹) MONTELIUS : Chronol. der ältest. Bronzezeit , S. 221 , Fig. 537

und Civil. primit. , Ser. B, Taf. 2 , 22. MUNRO-RODET : Les stations lacustres ,

Paris 1908. Taf. 27 , 29. „Fragment du fond d'un vase, portant l'empreinte d'un

tissu de joncs ou de paille qui semblerait faire croire qu'on l'a mis à secher sur

une natte (MONTELIUS : Civil. , Text S. 45-46) . Andere ähnliche Fragmente aus

Butmir sind im Museo Preistorico zu Rom verwahrt. Vergl. mit diesen Fragmenten

das Gewebe FORRER : Reallex., S. 281 , Fig. 1. Durch Andrücken von Geflechten

pflegen auch manche ungebildete Völker ihre Gefässe zu schmücken, z. B. Bureau

of amer. ethnol. Report. 1891-92, S. 37 ff. , S. 39 , Fig. 13, Taf. VIII u. IX.

2) S. die Gewebe MUNRO-RODET : Taf. 16 und FORRER Reallex. , S. 281 ,

und die Gefässe MUNRO-RODET, Fig. 48 a, 3 u. 4. MOSSO (Mon. antichi , XIX.

S. 216) ist einer Herleitung von Textilvorbildern günstig und erkennt doch an, dass

auch die einfache neolithische Dekoration von Phaestos viel fortgeschrittener sei als

das Urgeloche oder Geflecht.

3) Bureau of amer. ethnol. , Report. 1904-05. Taf. XXVI ff . 1907. I. Teil,

S. 139, Fig. a, S. 133 ; 1884-85, S. 233 ff.

4) Bureau of ethnol. , Rep. 1884-85, S. 213, Fig. 312, Taf. XXIX, Fig. f, i.
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muss, dafür finden wir einen Beweis in einer protokorinthischen

Pyxis von Bologna ¹) , deren Dekoration zweifellos auf geflochtene Vorbilder

Abb. 4.

Nach Bur. of ethnology. Report

1084-85 Fig. 318.

zurückgeht ; und doch zeigt

sich keine Spur des Schach-

brettes , obwohl diesesMuster

auf korinthischen Gefässen

ganz allgemein ist, sondern

ganz genau das Schema der

Virginiascherbe.

Die Grundverschieden-

heit der beiden Gattungen

hoffe ich endlich durch Ab-

bild. 52) in helles Licht zu

rücken, wo eine sizilische

Vase der neolithischen Pe-

riode wiedergegeben ist. Ge-

Abb. 5.

Nach Bull. pal. 1895 Taf. IV 2.

stalt und Verzierung verraten einen starken Einfluss des Geflechts ,

aber als malerische Zutat ist das geschachtete Viereck, das den Hals

der Vase ziert und in unverkennbarem grellem Widerspruch mit der

Gesamtdekoration steht ³).

Nur insoweit ist eine Herleitung von Gewebemustern augenschein-

lich berechtigt als das Schachbrett gleichzeitig Vasen und Gewänder

verziert. Aber ich hoffe dafür eine bessere Erklärung geben zu können.

Wenn man aber die Frage aufwerfen will, ob die Gefässe ihre

Ziermuster von den Gewändern hernahmen, oder umgekehrt, dann wird

Iman die Wahrscheinlichkeit der zweiten Annahme bestreiten müssen,

und zwar auf Grund der Psychologie und der Ethnographie. Beide

Wissenschaften gewähren uns tatsächlich die Gewissheit, dass zuerst die

¹) PELLEGRINI Catal.: Museo di Bologna , 24, Fig. 8.

=
2) Bull. paletn. , XXI. 1895. Taf. IV2 Anthropologie , 1897, S. 141 .

3) Eine andere sizilische Vase (MONTELIUS : Chronologie , S. 185, Fig. 460)

zeigt auch eine Mischung von zwei Dekorationsgattungen. Eine vertikale Reihe

von Rauten, die geradezu zu hängen scheint, steht im grellsten Widerspruch mit der

sehr einfachen Gesamtdekoration.
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Gewänder und in erster Linie die Kleider (das ist der menschliche

Körper), später aber die Geräte verziert wurden.

Ein anderes Muster muss hier Erwähnung finden . Es ist ein

Schachbrett, dessen Elemente alternierend leer und gestrichen sind. Bei-

spiele dafür sind cyprische Vasen ¹), eine Scherbe von der Pertosa-

grotte 2) u. a. m. Ich muss in Abrede stellen, dass dieses Muster, in

Abb. 6 wiedergegeben, auf Textilvorbilder zurückzuführen ist. Dazu fehlten

w
w
w
w
w
w

Abb. 6.

Nach Mon. ant. IX S. 586 Fig . 50.

Abb. 7. Tonfigur von Kličevac, Serbien.

die gekreuzten Linien , die alle wirkliche Textilschemata kennzeichen.

Ich sehe im Gegenteil in diesem Muster das Erzeugnis eines malerischen

Wollens, durch eine einzige Farbe den Eindruck von zwei Farben zu

erwecken, genau wie der Zeichner und der Stecher tun, die durch Striche

die verschiedenen Schattierungen wiedergeben. Wer heute ein farbiges

Schachbrett mit Feder oder Bleistift wiedergeben wollte, der könnte

nicht umhin, das hier besprochene Muster zu zeichnen. Die Stichhaltig-

keit meiner Annahme springt in die Augen , wenn wir die oft abgebildete

Statuette von Kličevac³) -in Abb. 7 wiedergegeben in Betracht ziehen.

Wer könnte wohl in Abrede stellen , dass das Muster , das die Kleidung

dieses Idols schmückt, die zeichnerische ein farbige Wiedergabe eines

in Wirklichkeit zweifarbigen Gewandes sei? Und dass die leeren und

') CESNOLA-STERN : Cypern , Taf. XIII .

2) Mon. ant., IX. S. 586, Fig. 50. PEET : The stone and br. age,

Oxford 1909, S. 403, Fig. 209 g.

Taf. IV.

3) L'Anthropologie 1892 , S. 238.- HOERNES : Urgesch. d. bild. Kunst ,

PERROT-CHIPIEZ, VIII, S. 188. S. MÜLLER, Eur. prehist. , S. 38.
- -
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die gestrichenen Elemente den hellen und den dunklen Rechtecken des

Gewandes vollkommen entsprechen?

Eine leichte Variante dieses Typus kommt auf einer anderen

Pertosascherbe ¹ ) und auf manchen Bruchstücken zum Vorschein, die

im Museo Preistorico zu Rom aufbewahrt sind. Hier sind die Recht-

ecke alternierend leer und mit Pünktchen gefüllt. Auch in diesem Falle

muss das Verfahren der Zeichner erwähnt werden, die die verschiedenen

Farben mit Hilfe von Pünktchen wiedergeben . Es handelt sich also

von neuem um ein farbiges Schachbrett, das zeichnerisch wiederge-

geben wurde.

0

Die sehr natürliche und durchaus berechtigte Frage, ob das Schach-

brett von einer ursprünglichen Tätowierung abzuleiten ist, ist hier neben-

sächlich und bedarf keiner gründlichen Erörterung. Tatsache ist aber,

dass dasselbe Muster zugleich den menschlichen Körper

und die Geräte verzierte 2) . Zwei ägyptischen Pintaderas,

die im Museum von Turin sich befinden³) , können in der

Tat recht gut einen geschachteten Eindruck geben, wenn

nur die Rechtecke mit zwei alternierenden Farben ge-

füllt werden, oder auch abwechselnd ohne Farbe gelassen

und mit Farbe gefüllt werden. Eine etwa so tätowierte

Figur möchte ich in einer Gestalt erkennen , die auf einer

cyprischen Vase der Eisenzeit erscheint ) und in Abb. 8 wiederge-

geben ist.

Abb. 8.

Nach Hoernes

Urgesch. d. bild.

Kunst, Fig. 180.

II.

Wenn ich die Ausbreitung des Schachbrettes verfolgend von

Ägypten anfange, so geschieht das weniger aus chronologischen und

archäologischen als aus praktischen und kulturgeschichtlichen Rücksichten .

Damit soll nicht gesagt sein, dass dieses Muster in Ägypten nicht auf

uralten Gegenständen vorkommt. Die neolithischen Scherben von Ballas

und Nagada - vielleicht eingeführte Ware - sind mit braun-rotem

Schachbrett geschmückt 5) . Oft kommt auch auf ägyptischen vorgeschicht-

¹) Mon. ant. , IX. S. 584, Fig. 46.

-
POTTIER2) CAPART, Bull. corr. hell. , 1907, S. 265 , Note 4 (POTTIER).

(a. a. O.) glaubt im Gegenteil, dass die Tätowierung ihre Motive von den Gefässen

übernahm . Die Vermutung scheint mir nicht berechtigt.

³) MOSSO : Le origini della civ. medit. , Mailand 1910. S. 191 , Fig. A u. B.

Vergl. eine von HOERNES ( S. 289) erwähnte Pintadera von Hadersdorf.

*) OHNEFALSCH-RICHTER : Kyprus , die Bibelund Homer, Taf. XCVII, 4.

Nur die Figur bei HOERNES, Fig. 180.

5) FLINDERS-PETRIE : Nagada and Ballas , Taf. XXIX = MONTELIUS :

Chronol. der ält. Bronzezeit , S. 145, Fig . 360. Vergl. HOERNES, S. 193.
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lichen Gefässen, ein Muster vor, das alternierende leere und geritzte

Rechtecke bildet ¹). Aber weitere archäologische Belege für die Ur-

sprünglichkeit des Motives im Niltal sind nicht nachzuweisen. Insbe-

sondere da uralte chaldäische Gebäude nur, so weit ich weiss , ein

Netzwerk mit eingeschriebenen Rhomben zeigen 2) , nicht aber Schachbrett.

Diese Anschauung gilt auch, wenn wir die Frage vom kulturgeschichtlichen

Standpunkt lösen wollen. Die ausserordentliche Fülle von Beispielen, die

üppige und phantasiereiche Anwendung, die das Schachbrett an Gebäuden,

Gewändern, Möbeln bis tief in die späteste Zeit fand einerseits ; die Natur

der ägyptischen Kultur andererseits , deren Unveränderlichkeit uns in

Stand setzt, in den späteren Denkmälern die Nachklänge uralter Sitten

zu verspüren : alles dies befestigt uns in der Meinung, dass das Schach-

brett in Ägypten schon in uralter Zeit üblich war , und von da aus sich

ausbreitete . Diese Annahme findet darin eine Gegenprobe, dass sämtliche

Anwendungsformen, wie wir sie im Orient und Griechen-

land zu beobachten im Stande sind , schon in Ägypten

sehr üblich waren. Hier wie dort hat man Gebäude, Gewänder,

Waffen, Geräte mit Schachbrett verziert : hier wie dort trägt diese Ge-

wohnheit deutlich einen religiösen Charakter. Wir werden also zu

dem Schluss geführt, dass das Schachbrett - als religiöses und

rituelles Muster zuerst in Ägypten Anwendung und Ent-
-

Abb. 9. Nach Rosellini, Mon. dell' Egitto II T. XLI Fig. 6

wickelung fand und von Ägypten nach Osten und Griechen-

land eingeführt wurde. Die sonderbaren Übereinstimmungen

zwischen ägyptischen und orientalischen oder griechischen Beispielen,

¹) MOSSO: Origini, S. 13.

2) MONTELIUS : Chronol. S. 185 Abb. 464. PERROT-CHIPIEZ : Hist.

de l'art II S. 293 Abb. 119.
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die meine Theorie rechtfertigen, wird der Leser selbst im Laufe dieser

Schrift bestätigen können.

deren eine Abb . 9 ver-Zwei Wandmalereien von Beni Hassan

anschaulicht sind für uns von grösstem Interesse .
—

— -

—
Zwei Weber sind

mit ihrem Handwerk beschäftigt, und siehe ! das Gewand ist mit

gelb-grünem Schachbrett gemustert. Schon aus der Tatsache , dass der

Maler dieses Gewand gewählt hat, lässt

sich folgern, dass es ein vornehmes

Prachtgewand war. Die Denkmäler

liefern uns in der Tat den Beweis, dass

das geschachtete Gewand in den oberen

sozialen Schichten und für Festlich-

keiten üblich war. Ich werde ein Ge-

mälde von Philae erwähnen ¹) , wo das

Kleid des Ptolemäus mit Schachbrett

gemustert ist. Ein anthropoider Sarko-

phagdeckel im Neapeler Museum ') zeigt

am Hals mehrere konzentrische weiss-

rot geschachtete Streifen, die ich als einen

Kragen deuten möchte. Ein Beispiel eines

eigenartigen Hutes liefert uns Abb. 10 von

einer Malerei zu Ibsamboul herkommend,

wo uns Hofre Ari entgegentritt. Ein breites Kissen ist in Abb. 11

wiedergegeben, die einer Malerei von El-Amarna entstammt, mit Bankett-

Abb. 10.

Nach Rosellini, Mon dell' Egitto I
Taf. XVI 2.

Abb. 11. Nach Lepsius, Denkm. aus Aeg. Abt. III T. 108-109.

szene. Auch eine andere Malerei von Ibsamboul ist merkwürdig³) , wo

das Pferd eines Sohnes des Ramses II mit einer Schabracke bedeckt

¹) ROSELLINI : Mon. dell . Egitto , II . T., XLI, Fig. 5 u . 6.

*) Inv. 2347.

3) ROSELLINI : I. Taf. 82.

T
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ist, die ein punktiertes Netzwerk schmückt¹); ein Motiv, das mit dem

Schachbrett eng verbunden ist, wie ich später zeigen werde. Der Über-

gang des Motivs vom GewandeGewande zu den Waffen wird durch ein

thebanisches Gemälde bestätigt, wo uns ein rot-gelb geschachteter Köcher

begegnet (Abb. 12) . Auch die sakralen Geräte erhielten diese eigen-

Abb. 12. Nach Rosellini Mon. dell' Eg . II T. 122, 2.

artige Dekoration, wie zahlreiche Malereien deutlich machen. In erster

Linie sei hier ein gemalter sakraler Tisch in Biban-el-Moluk erwähnt2),

worauf unter mehreren Opfergaben drei mit buntem Schachbrett gemalte

Vasen stehen. Eine Malerei von Elethya 3) bietet einen anderen sakralen

¹) ROSELLINI : II . Taf. 122, 2.

2) ROSELLINI : II. Taf. 88, 1 .

3) ROSELLINI : II . Taf. 78, 3.
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Tisch und eine ähnliche Vase. Ein thebanisches Gemälde des Neuen

Reiches zeigt eine geschachteteOpfervase, aus der Vögel emporsteigen,

die natürlich eine symbolische Bedeutung haben ¹ ) . Als Beispiel dieser

Gefässe zeigt Abb. 13 eine Vase, die mehrere Frauen mit anderen Opfer-

gaben darbringen. Abb. 14 veranschaulicht ein anderes sakrales Gerät,

Abb. 13. Nach Rosellini II Taf. 129, 2 . Abb. 14. Nach Rosellini II T. 129, 2.

einen Dreifuss, den eine Frau in Anwesenheit eines Bettes hält, wor-

auf Anubi eine Mumie niederlegt. Endlich muss hier eine Vase Er-

wähnung finden , die auf einem Altar steht und mit einem konischen

Deckel bedeckt ist, den ein punktiertes Netzwerk ziert . Diese Malerei

schmückt das Grab des Nevothph 2) .

Dasselbe religiöse Gepräge trägt das Schachbrett, wenn es die

Throne der Könige verziert. Hathor und Anubi sitzen auf solchen

Thronen, die zu Philae an einem in claudische Zeit fallenden Denkmal

vorkommen: in Abb. 15 und 16 sind die beiden Schemata wiedergegeben.

Abb. 15.

Nach Lepsius, Denkm. aus Aeg. IV. Taf. 98.

Abb. 16.

Nach Lepsius, Denkm. aus Aeg. IV Taf. 98.

Auch öffentliche oder private, jedenfalls sakrale Gebäude waren

mit Schachbrettmuster geschmückt. An Grabdenkmälern war dieses

¹) LEPSIUS : Denkm. aus Äg. , Abt. III . Taf. 108.

2) ROSELLINI : II. Taf. 60, 11 , Text II. Teil, II . Band, S. 353.
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T

Abb. 17. Nach Lepsius, Denkm. aus Aeg. IV Taf. 98.

WW

Abb. 18. Nach Rosellini II Taf. 105, 2.

Muster sehr gewöhnlich ') ; ein Beispiel davon gibt Abb. 17 , wo eine

auf einem ägyptischen Sarkophag gemalte Grabtüre wiedergegeben ist.

¹) ROSELLINI : II. Taf. 72, 22 ; Taf. 73 , 25.

PERROT-CHIPIEZ : I. Taf. XIV.

— LEPSIUS: IV. Taf. 148. —
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Auch Grabschiffe pflegte man sehr oft mit Schachbrett zu schmücken :

ich verweise auf Abb. 18, wo ein gemaltes Schiff aus dem Grabe

Amenemhe's zu sehen ist. Fünf verstorbene Frauen sitzen in diesem

verhängnisvollen Schiffe, auf dem Verdeck erkennt man deutlich ein

Abb. 19. Nach Rosellini II Taf. 105, 1.

Zimmer, dessen Wände teils m. E. mit Gewändern teils mit Stroh- oder

Binsematten bedeckt sind. - Auf einem anderen Grabschiff ') , das drei

Abb. 20. Nach Pottier, Vases du Louvre I Taf. 29, D 32.

Personen bishin bringt, ist ein Zimmer zu bemerken, das ganz mit

Schachbrett gemustert ist. Ein drittes Schiff (Abb. 19) hat ein ge-

schachtetes Segel .

¹) LEPSIUS : IV. Taf. 95.
—

MASPERO: Hist. anc. des peuples de

l'Orient , I. S. 299. Vergl. Ann. du Musée Guimet , XXVIII . T. L.
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Dass bei allen diesen Beispielen ein unverkennbares religiöses

Gepräge zum Vorschein kommt , darüber kann nicht der geringste

Zweifel obwalten, am deutlichsten ist das an den Grabschiffen bemerk-

bar. Das geschachtete Segel ist m. E. geradezu das symbolische

Kennzeichen , das die Jenseitnatur des Grabschiffes kennzeichnet.

Ohne mich in eine eingehende Erörterung einzulassen , sei es mir ge-

stattet, die wichtige Tatsache hervorzuheben, dass die Segel von ur-

alter Zeit her der natürliche Sitz für Zeichen oder Symbole sind , die

sich auf Natur, Zweck oder Verhängnis des Schiffes beziehen. Die be-

kannte Theseussage, in der ein schwarzbesegeltes und todbezeichnendes

Schiff den Selbstmord des Vaters verursacht, ist hier bedeutungsvoll.

Übrigens wird wohl jedermann, der kleine italienische Seestädte be-

sucht hat, der bunten, mit heiligen Bildern und Symbolen überladenen

Segel der armen Fischer sich erinnern . Ich bin also der Meinung, dass

jenes Grabschiff nicht ohne tiefe religiöse Gründe ein mit Schachbrett

geschmücktes Segel führt.

Sparsam genug im Vergleich mit dieser Fülle von Denkmälern sind

die Beispiele, die uns die übrigen Länder an den östlichen Ufern

des Mittelmeeres liefern . Ziemlich allgemein und charakteristisch ist

das Schachbrett auf cyprischer Ware , aber bei der bekannten Un-

veränderlichkeit der cyprischen Kunst¹) für chronologische Zwecke wenig

benutzbar. Sowohl Vasen der ersten 2) als auch der dritten Periode -

die Ormidiavase 3) sind mit Schachbrett gemustert. Wenn nun die

1. Periode ungefähr in die Jahre 2500-1500, die 3 : aber in die Jahre

800-400 datiert ist, dann ergibt es sich, dass diese Dekoration wenig-

stens anderhalb Jahrtausende dauerte. Wir sind also berechtigt anzu-

nehmen, dass auch Cypern ein Ausstrahlungszentrum hierfür war. Bei-

spiele dieser sehr bekannten Kunst scheinen mir überflüssig * ) ; nur

möchte ich einige Stücke anführen, die m. E. einen deutlichen Einfluss

der Textilkunst verraten . Diesen Ursprung möchte ich dem Sterne

¹) MUNRO in Journ. hell. , st . XI . 1890. S. 59.

2) POTTIER : Catal . du Louvre , I. S. 205, No. 40—46 .

3) PERROT-CHIPIEZ : III . Fig. 507.

-

¹) POTTIER : Vases du Louvre , I. Taf. 6 A 56, 7A 105.

Salaminia², Taf. XX, 3.

STERN : Cypern , Taf. V,

Fig. 51 , Fig. 479 und Taf. IV.

S. 185, Abb. 462 u. 463.

Taf. II 513, 667.

CESNOLA: Cyprus , Taf. XXIX ;

-

CESNOLA:

CESNOLA-

XXXVIII , 1 , Taf. LXVIII . PERROT-CHIPIEZ : III .

MONTELIUS : Chronol. d. ältest. Bronzezeit ,

NICOLE : Catal. vases Musée d'Athènes Suppl.

--
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beimessen, der an einer Vase aus Jerusalem zu sehen ist¹) . Die

geometrischen Motive der bekannten Vase von Ormidia scheinen wirk-

lich auf dem Schachbrettgrund wie an einer Stickerei angebracht. Ganz

mit einem prächtigen Gewand bedeckt erscheint ein schöner Dreifuss mit

anthropo- und zoomorphischer Dekoration 2).

Beachtenswert ist auch die Tatsache, dass in der cyprischen Kunst

das Motiv gleichmässig schräg oder vertikal orientiert ist, aber immer

streng rechteckig , wie im Gewand, welches zwar gedreht werden kann ,

aber in seiner Dekoration unveränderlich bleibt.

Das hergebrachte Schema durchbricht die mykenische Kunst

durch reichere Ausgestaltung des Motivs. Als Beispiele dieser neuen

Richtung sei hier ein Bruchstück von der Akropolis vorgeführt³) mit

alternierenden Rechtecken und punktierten Kreischen . Ein anderes

Bruchstück aus Tiryns ¹ ) mit einer Prozession von Frauen hat helle punk-

tierte und rotbraune Elemente. Eine Schale aus Mouliana " ) bietet in

den dunklen Rechtecken kleine Halbmondzeichen. Ein Bruchstück aus

Phylakopie ist mit rautenförmigem Muster verziert 6) . Ein Krug aus

Phäestos ) mit einem Vogel, der einen Fisch in den Klauen empor-

bringt, und grossem Schachbrettfeld scheint unter Einfluss von Textil-

vorbildern zu stehen. Höchst merkwürdig und zwar aus Gründen,

die später anzuführen sind — ist ein Kästchen mykenischen Stils aus

Süditalien, jetzt im Louvre befindlich (Abb. 20) , mit Schachbrett ge-

mustert, worin das älteste Glied einer fortdauernden Kette von inter-

essanten Merkmalen zu erblicken ist.

-

In diesen punktierten oder in anderer Weise reicher gestalteten

Mustern erkennt man deutlich die entwickelteren Typen der schwarz-

figurigen Vasenmalerei . Auch die Neigung, einen Streifen oder ein Viereck

mit Schachbrett bei einer Vase anzubringen , deren Darstellung oder

Dekoration ungeometrisch ist, führt zu schwarzfigurigen Gefässen .

Als Beispiele dieser Neigung in der mykenischen Kunst mögen das

¹) PERROT-CHIPIEZ : III . Fig. 507.

2) OHNEFALSCH-RICHTER : Taf. CLII , 4.

3) GRAEF : Die ant. Vasen von der Akropolis , Berlin 1909. Taf. 7 ,

Nr. 227.

4) SCHLIEMANN : Tirynthe , T. XVI b, c.

5) Anthropologie , 1904. S. 652, Fig. 10.

6) Excav. at Phylakopi , Taf. XXIX, 8.

') Mon. ant. XIV. Taf. 37 und S. 567 (SAVIGNONI) .



17] 367Das Schachbrettmuster in der mittelländischen Kultur.

Bruchstück aus Tiryns mit weiblicher Prozession gelten, oder ein Bruch-

stück aus Mykenä mit einem Fisch¹).

Nun empfiehlt es sich aber nachzusuchen, ob

wir an der Hand der mykenischen Denkmäler die

Spuren eines Ritus ermitteln können. Zwei Denk-

mäler scheinen wenigstens meine Annahme zu recht-

fertigen : ein Tempelchen, das auf einem Wandge-

mälde zum Vorschein kommt2), wo das Schachbrett

architektonische Streifen bildet und der berühmte

Sarkophag von Hagia Triada³) , wo die in Abb. 21

dargestellte Säule gemalt ist. Sie fusst auf einer

geschachteten Basis und trägt ein sakrales doppeltes

Beil worauf ein symbolischer Vogel sitzt. Die Ver-

mutung drängt sich auf, dass dem Schachbrett sowohl

des Tempelchens als auch der Säule ein religiöser

Begriff zugrunde liegt.

Abb. 21.

Nach Österr. Jahreshefte

XII S. 309, Fig . 157.

Einschaltungsweise und nur um das Ausbreitungsgebiet des Motivs

zu bestimmen, wende ich mich der rhodischen und jonischen Kunst

zu. Einige Beispiele scheinen auf Textilvorbilder zurück zu gehen. Ich

beschränke mich auf eine Lotusblume mit geschachtetem Dreieck des

Euphorbospinax¹) und auf eine Vase aus Idrias ") , wo der Einfluss des

Gewebes m. E. unleugbar ist. Eine melische Amphore zu Athen mit Joles

Entführung ist mit geschachteten Triglyphen geschmückt, worin Sphynxe

gemalt sind. Und die Sphynxe scheinen auf einem geschachteten Grund

angebracht, ganz wie an Stickereien.

Häufig sind die Streifen oder die Vierecke . Eine etruskische

Lekane rhodischen Stils aus Cervetri ) , ein Bruchstück aus dem Es-

Fig. 70.

¹) FURTWÄNGLER-LOESCHCKE : Myk. Vasen, Taf. XXXIX , 402.

-
2) Journ. hell. , st. XXI, Taf. V. DRERUP : Homer , München 1903,

LICHTENBERG : Haus , Dorf , Stadt , Leipzig 1909. S. 185.
-

3) Mon. ant. , XIX . Taf. 1-3. Die Säule in Österr. Jahreshefte 1910,

XII. S. 309, Fig. 157.

- -

4) SALZMANN : Necr. de Camiros , Taf. 53. SITTL, Arch. der Kunst,

Atlas. Taf. VIId, Fig. 9c. BAUMEISTER : Denkm. , I. Fig. 470. WOERMANN:

Gesch. der Kunst , I. S. 235. FORRER, Reallex. , S. 137.

Gr. Vasen, München, 1909, Fig. 9.

5) PERROT-CHIPIEZ : V. Fig. 232 u. 233.

") MONTELIUS : Civ. prim. , Ser. B. Taf. 345, 7.

Mannus, Bd. IV.

HOEBER :

2
5

25
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quilin¹) , eine etruskisch-jonische Pyxis im Louvre 2), ein clazomenischer

Sarkophag im Louvre³) , die Würzburger Phineusschale¹) sind treffliche

Beispiele dafür. Als Herkunft dieser jonisch-rodischen Dekoration darf

das Schachbrett, rechteckig oder schräg, mit Punkten oder auch Kreuzchen

gelten, welches sehr oft etruskische spätere Vasen, insbesondere Oinochoai ,

am Hals, schmückt, wie zahlreiche Stücke, insbesondere aus Falerii ,

im Museum von Villa Giulia zeigen.

Keine Spur von Schachbrett so viel ich weiss auf den

Fikelluravasen. Trotzdem mögen dieselben unser Interesse er-

wecken. Denn sehr oft sind diese Vasen mit einem Muster verziert,

das mit dem Schachbrettmuster im engsten Zusammenhang steht : das

rhomboidische Netzwerk.

Um den Zusammenhang der beiden

Motive ins Licht zu rücken, trifft glücklich

zu die Tatsache, dass orientalische

Krieger oder Amazonen oft Kleidungen

tragen, die mit rautenförmigem Schachbrett

verziert sind . Da ich später auf diese Tracht

zurückkommen muss, beschränke ich mich

hier darauf , einen asiatischen Reiter von

der Akropolis als Beispiel anzuführen³) .

Oft ist aber dieses Schachbrett durch ein

einfaches Netz das ist mit dem Schema

ersetzt : ein Phrygier auf einer Oinochoe

der Bibliothèque Nationale (Abb. 22) oder

zwei morgenländische Reiterfiguren auf einer Bronzevase aus S. Maria

di Capua ) sind gute Belege dafür .

Abb. 22.

Nach Monum. ant. IX Taf. 46.

—

Diese zahlreichen Figuren gehen wahrscheinlich auf sehr alte Vor-

bilder zurück . Ja, die ersten Vorläufer können wohl auch in die Zeit

der alten Fikelluravasen gehören. Die völlige Unveränderlichkeit dieser

Figuren berechtigt aber zu der Vermutung, dass das rechteckige Schach-

brett die ursprüngliche Verzierung der Gewänder, das Netzwerk aber

¹) MONTELIUS: Ser. B., Taf. 361 , 3.

2) POTTIER : Vases , Taf. 31 , D 149.

) Bull. corr. hell. , 1895. XIX. S. 71 , Taf. I.

-
^) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : Gr. Vasenmal. , Taf. 41. — HOEBER, Fig. 6.

5) PERROT-CHIPIEZ : VIII . Fig. 324. Vergl. LECHAT : Sculpt. att.

avant. Phidias , S. 277 , Note 1 , S. 319.

6) Mon. Inst. , V. T. 25.

-
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nur eine zeichnerische , beinahe skizzenartige Verkümmerung dieses

Musters sei.

Aus diesen Gründen halte ich mich durchaus für berechtigt, das

Netzwerk der Fikelluravasen mit dem rautenförmigen Schachbrett in Zu-

sammenhang zu bringen, insbesondere da das Muster oft mit einge-

schriebenen Kreuzchen wie oft das ägyptische Schachbrett

versehen wird¹) ; ein Muster, das oft an schwarzfigurigen Vasen wieder-

kehrt. Auch eine andere Variante , wo die gekreuzten Linien kleine

Sternchen oder Kreuzchen ausmachen2) , kommt auf Vasen dieser

letztgenannten Gattung zum Vorschein. Eine dritte Abänderung besteht

aus schrägen Reihen von Rhomben³) und ähnelt einerseits dem

rautenförmigen Schachbrett, zeigt jedoch andererseits ausgeprägte Ver-

wandtschaft mit dem Muster, das Anubis Thron zu Philae verziert¹) .

Endlich muss hier eine Situla aus Daphnae Erwähnung finden,

mit zwei Vierecken, die ein Schachbrett füllen³) .

-

Die Herkunft des Schachbrettes, das auf Dipylonvasen sehr ge-

mein ist und einen Bestandteil der Gesamtdekoration ausmacht , ist

keine Frage, die hier gründlich erforscht und besprochen zu werden

braucht ; mykenischer Ursprung möchte jedoch am wahrscheinlichsten er-

scheinen ) . Hier werde ich nur die Aufmerksamkeit des Lesers auf

den schon so oft hervorgehobenen textilischen Charakter der gesamten

Dipylondekoration lenken. Dawie bald zu erweisen ist
die ge-

schachteten Gewänder in der Dipylonzeit sehr beliebt waren, so fühlen

wir uns zur Annahme geführt, dass der Ursprung dieses textilischen

Charakters, der den Dipylonvasen eine so besondere Eigenart gibt, nicht

nur in einer malerischen und mechanischen Herleitung von Motiven und

Stil zu suchen ist, sondern besser in einer direkten Nachahmung

von gleichzeitigen Gewändern ; so sind wir imstande hier tat-

sächlich eine kunstgeschichtliche Erscheinung zu beobachten, die bisher

nur eine notwendige prinzipielle Voraussetzung war.

Die Dekoration dieser Vasen ist so allgemein bekannt, dass eine

¹) BOEHLAU : Aus jon . und ital. Nekrop. , S. 53, Nr. 2 u . 3, S. 58, Fig. 29a, 30,

Taf. III 3. COLLIGNON-COUVE : Cat. des vases d'Athènes , Taf. XXI , 771 .-

Jahrbuch , I. S. 142, No. 3000.

2) BOEHLAU: S. 83 , Nr. 1 , S. 58, Nr. 31 .

3) BOEHLAU : S. 58, Fig. 3.

*) LEPSIUS : IX. Abteil. IV 770 .

5) WALTERS : Hist. of anc. pott. , I. S. 351 .

―

') POULSEN : Die Dipylongräber und die Dipylonvasen. Leipzig

1905. S. 93.

25*
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Beschreibung derselben unnötig ist¹) . Ich kann aber nicht umhin, eine

Pyxis zu erwähnen2) , die für meine Aufstellung sehr wichtig ist. Ein

Diskos mit breitem Schachbrettstreifen am Rand³) steht vielleicht mit

orientalischen Schildern in Zusammenhang, welche bald zur Besprechung

kommen werden.

Nun ist es Zeit die Zeugnisse eines wirklichen Gewandes zu unter-

suchen, die im Rahmen der oben erwähnten Merkmale zu finden sind .

Eine wirkliche Statuette aus Tiryns') trägt einen Chiton, den rot-

braune gekreuzte Streifen verzieren, so dass dieselbe der Statuette von

Klicevac ähnelt. Viel wichtiger sind manche Gottheiten, die auf einer oft

abgebildeten Amphore von Melos auftreten 5) . Artemis, eine der Musen,

Abb. 23. Abb. 24.

Nach Baumeister, Denkmäler III Fig . 2086. Nach Perrot-Chipiez, Hist. de l'art III Taf. IV.

—
1) Jahrbuch 1906. S. 178.

COLLIGNON-COUVE: Cat. de vas. Athènes , Taf. XII , 214.

VII. Fig. 43. 44, 52.
—

—

—
GRAEF: Die ant. Vasen , Taf. 9, 270.

PERROT-CHIPIEZ :

-RAYET-COLLIGNON: Hist. Fig. 17. COLLIGNON-COUVE :

Taf. XIII. 228 u. 238. Taf. XV. 280, 347. PERROT-CHIPIEZ: Fig. VII , 44.

COLLIGNON-COUVE: Taf. XVI. 362. PERROT-CHIPIEZ : VII. Fig. 51 .

2) Arch. Anz. 1891. S. 27, Fig. 17.

3) GRAEF: a. a. o . Taf. 9, 270.

—

-

-

—

') SCHLIEMANN : Tirynthe , Taf. XXV, Fig. c. WINTER : Terrakotten ,

I. S. 22, 6.

-
5) CONZE: Mel. Tongef. , Taf. III , IV. SITTL, Arch. d. Kunst, Atlas,

T. VIId, Fig. 67. RAYET-COLLIGNON : Hist. ceram. gr. , Taf. 3. - COLLIGNON :

Hist. sc. gr. , I. S. 93. - BAUMEISTER : III. Fig. 2086. - FORRER : S. 593, Taf. 165.
—
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und eine Frau, die links dem Zweikampf beisteht, tragen einen reichen Rock

mit gesticktem Rand, der sich vorne auf einem geschachteten Chiton

öffnet, wie Abb. 23, wo die weibliche Gestalt dargestellt ist, veran-

schaulicht.

Auch eine cyprische Vase der Sammlung Piot, in Abb. 24 wieder-

gegeben, kann unser Interesse beanspruchen. Wir sehen hier eine weib-

liche Büste, die auf den Schultern zwei breite Dreiecke mit Schachbrett

hat. Ich möchte die wahrscheinliche Vermutung aufstellen, dass diese

Dreiecke eine Art Shawl darstellen, der um den Hals und über die

Schultern gelegt ist. Die Franse, die den Rand der beiden Dreiecke schmückt,

sagt uns, dass es hier jedenfalls um eine Kleidung sich handelt. Auch

der strenge Realismus der Büste (Haartracht, Halsschmuck, Diadem) ist

meiner Deutung durchaus günstig.

Endlich will ich ein Tonpferdchen mit Reiter aus Cypern vor-

führen¹) , dessen Brust mit rautenförmigem Schachbrett bemalt ist ,

worin ich eine Schabracke erblicken möchte. Andere orientalische Merk-

male sind: zwei orientalische Reiter, die an einer

Bronzevase aus S. Maria di Capua vorkommen²) ,

ein Panzer, der bei Olympia aufgefunden wurde³)

und eine rituelle Szene bildet : eine männliche

Gestalt, von fünf Personen umgeben, spielt die

Leier, der Leierspieler trägt eine Art von Shawl

mit punktiertem Netzwerk. Auch eine andere

Gestalt trägt ein ähnliches Gewand ; in Abb. 25

ist der Leierspieler wiedergegeben.

Abb. 2 gibt eine Achillesfigur wieder, die

auf einem etruskischen Spiegel erscheint. Bedeu-

tungsvoller sind aber einige etruskische Grab-

malereien , die für die Begründung unserer

Annahme von grösstem Interesse sind. Es sind

Bankettszenen, denen natürlich ein transzenden-

taler Inhalt nicht fehlt. Mehrere dieser prächtigen

Betten, worauf die schmausenden Toten sich

gelagert haben , sind mit einem kostbaren Ge-

wand bedeckt, das mit Schachbrett dekoriert ist.

Abb. 25. Nach Hoernes,

Urgesch. d. bild. Kunst

Taf. XXXVI, 2.

Manchmal schliesst

sich diesem Muster ein reichgestalteter Mäander an und bildet einen

breiten Streifen, wie z. B. im Tomba dell'orco (Abb. 26) ) oder im

¹) PERROT-CHIPIEZ : III . Taf. II , 2.

2) Mon. Inst. , V. 25.

-
HOERNES: Taf. XXXVI 1. u. 2. -3) Bull. corr. hell. , 1883. VII . Taf. I-III .

OHNEFALSCH-RICHTER: Kypros , Taf. CXLI , 1. FORRER: Taf. 156, 4.

4) Mon. Inst. , IX. 14. DENNIS: Cities and cemet. I. S. 347.
-

―
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Tomba della Pulcella¹) . Anderswo ist das Schachbrett sehr einfach²)

oder erscheint in der verkümmerten Form eines rautenförmigen Netz-

werkes, welches einem Fikelluramuster ähnelt, wie Abb. 27 zeigt.

回家 回家

Abb. 26. Nach Mon. ined . IV Taf. 19. Abb. 27. Nach Mon. ined. IX Taf. 14.

Wenn wir noch einen Blick auf manche Dipy-

lonszenen werfen, dann werden wir zu unserer

grossen Überraschung manchen Klagefrauen be-

gegnen, die an einer Prothesiszeremonie teilnehmen

und eine mit Schachbrett gemusterte Kleidung

tragen ). An einem Fragment aus dem Heraion zu

Argos erblickt man einige Frauen, die mit grosser

Feierlichkeit Zweige bringen ) : wahrscheinlich die Dar-

stellung einer Festlichkeit, welche man in Argos zu

Ehren der Hera beging ( exéova) , wenn man der Jung-

frau das Hochzeitsbett mit Zweigen vorbereitete ").

Auch diese Frauen tragen eine mit Schachbrett ge-

musterte Kleidung. Dieses Gewebe deckt auch das Bett,

Nach Mon. ined . IX 39. worauf der Tote ruht ") : die beiden Abb. 28 und 29

geben eine der Frauen und die Leichenbahre wieder.

Abb . 28.

44

Abb. 29. Nach Perrot-Chipiez, Hist. de l'art. VII Fig . 56.

¹ ) Ant. Denkm. , II . Taf. 43, 2.

2) Mon. Inst. , I. 33.

3) Mon. Inst. , IX. 39.

VII. S. 169 u. 175.
-

—
RAYET-COLLIGNON : Fig. 17. PERROT- CHIPIEZ:

POTTIER: Vases , Taf. 20 A, 541 .

*) WALDSTEIN : The argive Heraeum I Taf. 57, 17.

5) FARNELL: The cults of the greek states I 187.

6) PERROT-CHIPIEZ: VII. Fig. 56.

LIGNON: Sculptgr. , I. S. 76.

—
RAYET-COLLIGNON : Taf. I. - COL-
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Wir haben schon das Schachbrett auf ägyptischen Waffen vermerkt.

Nun ist es an der Zeit, dieselbe Dekoration auch auf orientalischen

Waffen aufzusuchen. Gute Belege bieten dafür mehrere italische

Fundgegenstände aus der ersten Eisenzeit, die orientalische Einfuhrware

oder Nachahmungen sind . Einen bekannten Schild aus dem Grabe

Regulini-Galassi verzieren alternierende konzentrische Streifen von orien-

talisierenden Figuren und Schachbrett ¹) . Einer ähnlichen Dekoration

verdankt ein konischer Helm aus Oppeano seine Schönheit 2) , wovon

Abb. 30 eine Vorstellung gibt . Auch auf einem hallstättischen Gürtel ,

der unter dem Einfluss der rhodisch-orientalischen Kunst entstanden ist,

fehlt das Schachbrett nicht ³) . Ein Viereck mit Schachbrett samt anderen

geometrischen Motiven verziert eine Schwertscheide von Novilara¹) , deren

gebogene Form an den Orient erinnert.

Endlich sei hier auch ein sogenannter Kom-

mandostab aus dem Pfahlbau von Möringen

(Bielersee) herangezogen ") , dessen streng

geometrische Dekoration auch einen breiten

Schachbrettstreifen enthält. Der Pfahlbau

von Möringen gehört dem Höhepunkt und

dem Ende der Bronzezeit an und lieferte

manche bronzene Geräte, die den Einfluss

des griechisch- geometrischen Stils verraten.

Dieser Serie gehört auch ein sehr merk-

würdiger etruskischer Stamnos, im Vatikanischen Museum ), mit der Dar-

stellung des Koraraubes. Der Wagen des Pluton ist ganz mit schrägem

Schachbrettmuster dekoriert. Vielleicht darf man darin den Wieder-

schein orientalischer Trachten erblicken : jedenfalls ist die Überein-

stimmung mit ägyptischen Beispielen sehr beachtenswert.

Abb. 30.

Nach Bull. pal. 1878 Taf. VI Fig. 5.

Zwei etruskische Terrakottaplatten im Louvre sind hier am besten

einzureihen als Beispiel der Anwendung des Schachbrettes an archi-

tektonischen Teilen und zugleich an Altären. Die erste ist

mit einem Schachbrettstreifen verziert, die zweite aber bietet einen Altar,

dessen Verzierung aus grossen bunten Rechtecken besteht ) . Auch die

¹) MARTHA: L'art. etrusque , Fig. 100. SITTL: Atlas . Taf. VIII. Fig. 14 b.-

MONTELIUS : a. a. O. , Taf. 337, 16.

--2) Bull. pat. 1878. Taf. VI , 5-5 b. ZANNONI : Scavi della Certosa ,

Taf. XXXV. 57. FORRER, Taf. 88, 3.-

³) SACKEN : Das Grabfeld von

4) Mon. ant . , V. S. 227, Fig. 5.

Taf. 146, 9.

5) MUNRO-RODET : Fig. 80, 3.

❝) GERHARD : Ausserl . Vas 240.

Hallstatt , Taf. XII 1 .

MONTELIUS : Civ. prim. , Ser. B.

OVERBECK: Kunstmyth. Atlas XVIII , 14.

7) Monum., VI . 30. WOERMANN : Gesch. d. Kunst , I. S. 400 .
-
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Deckenverzierung eines caeretanischen Grabes ') ist hier sehr wichtig ;

denn dieses dreifarbige Schachbrett erinnert an viele sehr bekannte

ägyptische Beispiele .

IV .

Die Reihe der griechisch-orientalischen Ornamente muss hier unter-

brochen werden, und zwar aus rein methodologischen Gründen. Die

Dipylonvasen sind mit der späteren Bronzezeit und der ersten Eisenzeit

Italiens gleichzeitig und bevor wir auf Grund korinthischer schwarz-

und rotfiguriger Vasen das Fortdauern des Gebrauchs in Griechenland

verfolgen, mag es angezeigter sein, dasselbe Phänomen während der

oben erwähnten Epoche in Italien zu erforschen. Denn es wäre chrono-

logisch nicht richtig , zuerst die ganze Reihe der griechischen Denk-

mäler bis zur spätrotfigurigen Malerei zu schildern, und dann sich der

italischen Halbinsel zuzuwenden.

Das vorgeschichtliche Material Siziliens und das sikelische Material

Unteritaliens kann hier kaum Erwähnung finden und fällt ganz aus dem

Rahmen unserer Untersuchung. Die Keramik von Castellucio 2 ) , von

Finocchito³) , von Pertosa ¹), von Matera³) , von Madonna del Piano ) ,

ist oft mit rechteckigem oder rautenförmigem gemalten oder eingeritztem

Schachbrett verziert : aber mehr als einen mehr oder minder engen An-

schluss an orientalische Vorbilder darf man daraus nicht schliessen.

Ganz anders, wenn wir die Merkmale der ersten Eisenzeit in Mittel-

und Norditalien in Betracht ziehen. Hier können wir leichteren und

sicheren Schrittes voranschreiten, indem vier Arten von Merkmalen zu

unterscheiden sind : 1. Eingeführte Denkmäler, 2. Nachahmungen von

eingeführten Geräten , 3. Geräte lokalen Ursprungs, 4. Belege für das

Gewand an und für sich. Kaum ist es zu sagen, dass wir aufs neue

einigen Denkmälern begegnen werden, von denen schon in bezug auf

die orientalische Kultur die Rede war, und die manche orientalischen

Elemente der italischen Kultur verraten. Ich bin der Meinung , dass

¹) MONTELIUS : Ser. B. Taf . 304, 2.

2) Bull. pal. 1893. Taf. VI , 41 , 42, 35 ; 1895. Taf. VI , 2. - L'Anthropologie.

1897. S. 141 , Fig. 17. PEET: The stone age , Fig. 84 a.
--

3) Bull. pal. 1897. Taf. VI. 11 .

4) Mon. ant. , IX . S. 584, Fig. 46 (Patroni) . CARUCCI: La grotta preist.

d. Pertosa , Napoli 1907. Taf. XXIX. Fig . 11. Ein ähnliches Fragment im Museo

preistorico zu Rom stammt von Coppa Nevigata (Manfredonia) her, und gehört der

Bronzezeit (MOSSO : Origini civ. med . , Fig. 5) .

5) MAYER : Le staz . preist. di Molfetta , Fig. 98. PEET : The stone age,

S. 78, Fig. 30. Vergl. die Fragmente der Sammlung Ridola von QUAGLIATI ange-

führt. Bull. pal . 1896. S. 283.

6) Bull . pal. 1905, S. 116, Fig. 20.
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mein Verfahren durchaus berechtigt ist und vom Standpunkte der Kultur-

geschichte unanfechtbar. Denn schon , weil aus italischem Boden

orientalisierende Gegenstände ans Licht getreten sind, ist der Schluss

berechtigt, dass die orientalische Kultur sich in die italische fortgepflanzt

hatte. Der Stil verrät Gebräuche, Verkehr, Beziehungen , manchmal

auch Rasse. So geschieht es, dass dieselben Merkmale als Zeugnisse

zweier Erscheinungen gelten , je nach dem wir sie vom kunstgeschicht-

lichen oder vom kulturgeschichtlichen Standpunkt prüfen. Sie sind

Ausstrahlungen der orientalischen Kunst , und Zeugnisse der italischen

Kultur. Ich muss aber aufrichtig bekennen, dass nur eine eingehende ,

genaue Untersuchung der einzelnen Geräte - die mir nicht möglich

war eine strenge und endgültige Unterscheidung der vier Gattungen

ermöglichen könnte .

Als eingeführt möchte ich beurteilen : das Kästchen im Louvre,

mykenischen" Stils ¹) , ein jonisches oder rhodisches Bruchstück aus dem

Esquilin²) , die Schwertscheide aus Novilara³) , den Schild Regulini- Galassi¹) ,

den Helm aus Oppeano. Als direkte Nachahmungen eingeführter Ware

können folgende gelten : eine jonisch-etruskische Pyxis aus Caere im

Louvre ), eine rhodisch- etruskische Lekane aus Cervetri ) . Lokalerzeug-

nisse sind in erster Linie einige eiförmige und henkellose Pithoi¹) , für

die das Schachbrett typisch ist, eine kornetanische Vase mit Streifen

am Fuss ), eine Vase aus der Nekropole von Villa Cavalletti (Grottafer-

rata) mit rohen alternierenden leeren und geritzten Vierecken ) , eine

Amphore aus Capodimonte, in einer tomba a pozzo aufgefunden , mit

ähnlicher Dekoration 10), ein Ossuar aus Rom mit einem gleichverzierten

Viereck¹¹) , ein Holmos aus Narce mit Schachbrettstreifen 12) .

Nun die Belege für das wirkliche Gewand. In erster Linie seien.

hier noch einmal manche etruskische Grabgemälde erwähnt ; auch die

¹) POTTIER : Vases , Taf. 29, D 32.

2) Mon. ant. , V. S. 227 , Fig. 5 (Brizio)

Taf. 146, 9.

-

3) MARTHA: l'art. etrusque , Fig. 100 .

MONTELIUS : a. a . O. , Taf. 337, 16.

--

MONTELIUS : Civ. prim. , Ser. B.

SITTL: Atlas , Taf. VIII , Fig. 14b.

FORRER : Taf. 88 , 3 .4) Bull . pal . 1878. Taf. VI , 5—5 b.

") POTTIER : Vases , Taf. 31 , D. 149.

❝) MONTELIUS : a . a . O. , Taf. 345, 7.

*) Z. B. POTTIER : Vases Taf. 35, D 233.

8) MONTELIUS : Ser. B, Taf. 196, 4..

9) Not. scavi 1902. S. 181 , Fig. 881 .

10) Not. scavi 1894, S. 128, Fig. 6.

11) Mon. ant. , XV. Taf. XIX, 15 (PINZA) .

12) Mon. ant. , V. S. 227 , Fig. 5 (BARNABEI) .
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Achillesfigur eines etruskischen Spiegels schon von mir besprochen

und wiedergegeben kann gewissermassen hier eingereiht werden,

insofern diese Figur wahrscheinlich eine Lokaltracht aufweist . Die Ver-

mutung wird Gewissheit in bezug auf andere etruskische Tonfiguren,

die auf dem Deckel zweier chiusinischer Aschenurnen thronen und eine

Kleidung tragen, die ein dickes Netzwerk schmückt¹) . Es lässt sich

nicht leugnen, dass zugunsten dieser Verwertung auch der

bekannte Realismus eintritt, der gewöhnlich der etruskischen

Kunst- insbesondere in bezug auf Tracht eigen war.

Zwei etruskische Statuetten sind auch beachtenswert. Die

erste, dem Grab Regulini- Galassi entstammend, ionisierend ,

trägt ein mit Netzwerk gemustertes Kleid, wie Abb. 31

zeigt²) ; das zweite Gewand ist mit losen kleinen Vier-

ecken verziert³) . Beweisstücke ersten Ranges sind endlich

die beiden Situlae von der Certosa ) und von Kuffarn ") .

Das erste Gerät ist so bekannt, dass eine genaue und in

jedem Fall weitschweifige Beschreibung überflüssig ist : ich

verweise auf die zahlreichen Abbildungen dieses kostbaren Stückes .

Eine kriegerische Prozession von bewaffneten Männern , ein prächtiges

Opfer, ein reiches Bankett : das sind die Darstellungen , die sich um

die Vase in drei Streifen mit ununterbrochenem innerlichen Zusammen-

hang entwickeln . Drei Akte eines festlichen Dramas, wo ein grossartiges

Ereignis - vielleicht ein Sieg? gefeiert wird. Nicht unähnlich,

obwohl viel bescheidener sind die Darstellungen der Situla von Kuffarn :

Spiele, Wetteifer, ein Bankett.

Abb. 31.

Nach Montelius

Ser. B

Taf. 337, 4.

-

Unter den zahlreichen Personen, die an der Feierlichkeit teilnehmen,

beanspruchen einige das lebhafteste Interesse. Auf der ersten Situla ,

drei auf dem Kopf einige Kästchen tragende Frauen, zwei feierliche

Figuren, vielleicht Priester, eine Figur, die aus einem grossen Krater

schöpft, eine andere, die dem Bankett beisteht. Auf der zweiten

Situla : der Schmausende selbst, drei Paedotriben u. a . m. Alle

diese Figuren , deren ich zwei in Abb. 32 wiedergebe , tragen ein

eigenartiges Gewand mit Netzwerk. Angesichts der Wahrnehmung,

dass nur jene Personen diese Kleidung tragen , die einen religiösen

Akt vollziehen, nehme ich keinen Anstand, in diesem mit Netz gemusterten

Gewand noch einmal eine rituelle Kleidung zu erblicken , die mit der

¹ ) MONTELIUS : a . a . O. , Taf. 228, 3 u. 5.

2) MONTELIUS : a . a . O. Taf. 337, 4. DAREMBERG -SAGLIO : Dictionn. , I.

Fig. 1837.

-

3) MICALI : Mon. ined. , Taf. XXXIII .

4) HOERNES : Taf. XXXII .

5) HOERNES : Taf. XXXIII .

-

-
DAREMBERG-SAGLIO : I. Fig. 1836.

FORRER : S. 743.

- FORRER: S. 741.
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Natur der Zeremonie selbst zusammenzuhängen scheint. Und mit

allem Vorbehalt möchte ich die Vermutung wagen, es handle sich noch

einmal um das geschachtete Gewebe, dessen verkümmerte Wiedergabe

das Netzwerk sein könnte.

Eine andere recht interessante Figur möchte ich dem Kreise der

italischen Denkmäler zuteilen : ich meine eine Vase aus Ödenburg, die

ein Werk der ersten Eisenzeit ist¹) . Abb. 33 ist diesem interessanten

Abb. 32.

Nach Hoernes, Urgesch. d . bild . Kunst

Taf. XXXVI.

(Situla von Certosa).

Abb. 33.

Nach Hoernes

Urgesch. d. bild. Kunst

Taf. XXIX .

Gefäss entlehnt und veranschaulicht die in Betracht kommende Figur :

auf dem breiten glockenförmigen Kleid erkennt man deutlich ein rohes

Schachbrettmuster. Die Ödenburger Vasen sind übrigens oft mit diesem

Muster geschmückt 2) .

V.

Es ist nun an der Zeit die griechische Reihe der Beispiele weiter

zu verfolgen. Auf geometrisch- attische Vasen bildet das Schach-

brett breite horizontale Streifen ³) , vereinzelte oder in breite Streifen

kombinierte Rechtecke ') , Triglyphen 5) . Der theräische geometrische Stil

bietet oft ein Viereck mit schrägem Schachbrett 6), minder häufig scheint

ein Dreieck mit ähnlichem Muster gefüllt ) , oder ein grosses Viereck $) .

¹) HOERNES : Taf. XXXIX .

2) HOERNES : Taf. XIX. 13, 14., XXII. 18.

3) Jahrbuch 1899. S. 193, Fig . 155 ; S. 209, Fig . 78 ; S. 211 , Fig. 87 ; S. 214,

Fig. 94 (WIDE) . — COLLIGNON-COUVE : Taf. XVI, 362.

4) Jahrbuch 1899. S. 205, Fig . 71 ; S. 209, Fig. 79 ; S. 214, Fig. 97.

5) Jahrbuch 1899. S. 206, Fig. 73 ; S. 207 , Fig. 75 ; S. 214, Fig. 98.

*) DRAGENDORFF : Theräische Gräber (Thera II) , Fig. 167 , 318, 320, 321 ,

327, 348, 349.

') DRAGENDORFF: a. a. O. , Fig. 330, 331 .

º) DRAGENDORFF : Fig. 338, Taf. 12 .
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Die Schultern einer Amphore aus Thera sind mit punktiertem Netzwerk

verziert ¹).

Angesichts der parallelen Entwickelung, die sowohl im theräischen

als auch im attischen geometrischen Stil wahrzunehmen ist , und bei

dem Mangel an Beweisen dafür, dass Thera unter attischem Einfluss

stand oder umgekehrt, fühlte sich DRAGENDORFF 2) bemüssigt, auf

eine grundverschiedene Kunstgattung zurückzugreifen und diesen geo-

metrischen Stil aus einer vermutlichen Metalltechnik abzuleiten, deren

Dasein blosse Vermutung ist. Gegen die Annahme muss ich Einspruch

erheben. Es fragt sich vor allem, an welchen Kriterien wir den Einfluss

dieser Technik auf den geometrischen Vasen zu erkennen vermögen,

da nichts von allem, was wir vom „metallischen " Stil des Altertums

kennen, mit dem geometrischen Stil in Einklang steht. Diese beiden

Stile haben keine Berührungspunkte. Der Textilstil hat eine ent-

schiedene Vorliebe für gerade Linien , deren Schema der Einschlag

selbst gibt. Der metallische" Stil bevorzugt im Gegenteil die ge-

bogenen Linien , welchen die metallischen biegsamen Fäden leicht folgen.

Die gebogene Linie ist so natürlich im zweiten, wie beinahe unmöglich

im ersten Stil.

"

Wenn dies alles richtig ist, dann ist die Vorliebe für gerade Linien,

die dem geometrischen Stile eigen ist, schon an und für sich bedeutungs-

voll und widerspricht DRAGENDORFF's Theorie. Bis man nicht gegen

meine Folgerungen einen ernsten und endgültigen Einwand erhebt,

werde ich den geometrischen Stil von der Textilkunst ableiten.

*

*

*

Aus böotischen Vasen ergibt sich so gut wie nichts , wenn

auch die Anwendung von geschachteten Streifen an diesen Vasen ³) nicht

ganz ohne Interesse sein möchte.

*

Auch die korinthischen Vasen , die oft mit geschachteten

Streifen verziert sind '), haben für unsere Untersuchung nur geringen

Wert. Der geschachtete Streifen , der sich an diese Vasen oft unter

der figürlichen Darstellung ausdehnt ³) , dürfte zu keiner allgemeinen

IX . 4.

¹) DRAGENDORFF : Fig. 346 a , b.

2) DRAGENDORFF : S. 167.

3) Not. scavi 1895. S. 185.

-

-

BAUMEISTER : III . Fig. 2087.

Vorlegebl. 1888. I. 8 u . 9 .

4) POTTIER: Vases , Taf. 39, E 13.

Not. scavi 1893. S. 473 usw.

- Mon. Inst. ,

MONTELIUS : a. a. O. , Taf. 196, 4.

5) POTTIER : Taf. 44, E 622 ; Taf. 50, E 640, E 642.
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Schlussfolgerung Anlass geben. Ein einziges Beispiel aus dem Gebiete

der korinthischen Vasen bin ich im Stande anzuführen, das einen direkten

Nachweis für unsere Theorie liefert. Das ist ein Krater im Louvre ¹)

mit Bankettszene. Die Betten sind mit einem Gewand bedeckt , das

ein rautenförmiges Netzwerk verziert.

Ein viel weiteres und reicheres Gebiet erschliesst sich dem Forscher,

der die schwarzfigurigen Vasen untersucht. Die unschätzbare

Fülle jener Kunstperiode kann vielleicht nur derjenige gründlich ermessen,

der diese Vasen von unserem Standpunkt aus prüft. Bevor wir aber

zu den figürlichen Darstellungen übergehen, empfiehlt es sich, die Üppig-

keit ins rechte Licht zu stellen, die auch die rein dekorative Anwen-

dung des Schachbretts charakterisiert.

Dem Künstler genügt es nicht mehr , wie an böotischen und

korinthischen Vasen die Szene mit einem

Streifen zu unterstützen; er dehnt den

Streifen auch auf den Hals 2), auf die

Schulter ³), oder die Mündung aus ¹). Manch-

mal verzieren zwei Streifen die Vase, unter

der Darstellung und am Fuss 5). Manchmal

auch bildet das Schachbrett den einzigen

Schmuck von nicht figurirten Vasen ").

Abb. 34.

Nach Gardner, Cat. of the Fitz-William Mus. Taf. XII.

¹) POTTIER: Taf. 46, E 29.

2) Journ. hell. st. , II , Taf. 2.

3) Ann. Inst. 1876. Taf. A.

4) POTTIER: Vases , Taf. 85, F 334.

5) Röm. Mitt. 1902. Taf. V.

6) POTTIER: Taf. 87, F 524, F. 528.

Abb. 35.

Nach Journ. hell. st. 1884 Taf. XLI.
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- Auffallend genugNun zu den Darstellungen des Gewandes!

ist die Tatsache, dass das eigentliche geschachtete Gewand auf schwarz-

figurigen Vasen sehr selten ist. Nur zwei Beispiele sind mir bekannt :

„Telamon" auf einer Amphore mit Herakles' Kampf gegen die Amazonen,

die im Fitz-William Museum zu Oxford aufbewahrt ist (Abb. 34) und

Athena auf der Berliner Amphore des Exekias ¹ ) , deren Apoptygma

mit Schachbrett gemustert ist, in das ausserdem kleine Rechtecke ein-

geschrieben sind .

Desto reicher aber erscheint die Fülle von Kleidungen , deren

Dekoration, wie wir sehen werden, mit dem Schachbrett aufs engste

verbunden ist. Manche Vorläufer dieser Muster erblicken wir an einer

rhodischen Schale mit Herakles-Apotheose 2), der Abb. 35 entnommen

ist. Andere von mir nicht wiedergegebene Figuren bieten abwechselnde

Sterne und Punkte.

Ein anderes rhodisches Vorbild von mehreren Motiven, die baldigst

besprochen und zum Teil abgebildet werden sollen, ist der typische

rhodische Mäander, der in Abb. 36 wiedergegeben ist. Ein Vergleich

zwischen diesem Motiv und anderen schwarzfigurigen Mustern wird

den Zusammenhang ins Licht rücken. Durch leichte Umbildung erhält

man die letzten Muster, wenn man die Elemente des rhodischen

Mäanders Stern und eckige Spirale in ein Netzwerk

hineinarbeitet.

-

Für das Netzwerk mit eingeschriebenen Rechtecken ist mir eine

assyrische Herkunft sehr wahrscheinlich. Auf assyrischen Denkmälern

schmückt dieses Muster ungemein häufig , ja fast ausschliesslich , die

Prachtgewänder von Königen oder Gottheiten ³) . Auch eine geflügelte

Gottheit an einem Architrav zu Niniveh ¹) trägt ein solches Gewand. Eine

andere geflügelte Gottheit sei hier angeführt, die auf einem Zylinder im

Cabinet des Medailles auftritt 5) . Manchmal sind die Vierecke alternie-

rend leer und mit Rosetten gefüllt, oder auch leer und mit Vierecken.

Auch Gebäude pflegte man in der uralten chaldäischen Kultur mit Mo-

tiven, die dem Schachbrett verwandt sind , zu schmücken 6).

Dass die verschiedenen Muster, die nun zur Sprache kommen

werden, auf diese orientalischen und assyrischen Vorbilder zurückzu-

¹) Vorlegebl. 1888, Taf. VI 3b.

2) Journ. hell. st. 1884, Taf. XLI.

³) BOTTA-FLANDIN : Monum. de Ninive , I. Taf. 12 , 14 , 81 ; II . Taf. 88 , 90, 105.

*) PERROT-CHIPIEZ : II . Fig. 123. SITTL: Atlas , Taf. III , Fig. 1 .
-

5) LAJARD : Culte de Mythra , Taf. LXI , 18. - Gaz. arch. 1879, S. 255.

Vergl. OHNEFALSCH-RICHTER : Taf. CXCIV, Fig. 1a, 1b .

--

") PERROT-CHIPIEZ : II . S. 293, Fig. 119. MONTELIUS : Chronol. der

Bronzez. , S. 185, Fig. 484 (aus Warka).
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führen sind, darüber kann m. E. kein Zweifel obwalten. Aber nirgends

ist die Üppigkeit der Gewandverzierung zu einer solchen Blüte gediehen,

wie an schwarzfigurigen Vasen . Wir können hier eine Menge von Ab-

änderungen unterscheiden.

Manchmal besteht das Muster aus einem Netzwerk mit ein-

geschriebenen Kreuzchen : als Beispiele mögen das Gewand der

Athena auf einer Pariser Amphore des Amasis gelten¹) , oder einige

OXOXOX

Abb. 36.

Nach Walters, Hist. of pottery II

Fig. 142.

Abb. 37.

Nach Mon. ined. XI Taf. 41.

Frauen auf einer cornetanischen Schale mit Herakles und Triton (Abb. 37).

Auch eine Frau auf einer Neapler Schale 2), oder Athena auf einer

ehemaligen Basseggio -Amphore mit Herakles und Kyknos 3) können

hier angeführt werden. Das Netzwerk kann aber statt rechteckig rauten-

förmig sein, ganz wie an Fikelluravasen. Ich beschränke mich auf

zwei Beispiele : eine Frau einer Berliner Amphore aus Vulci mit Iliu-

persis ) und eine weibliche Figur auf einer Neapler Amphore ").

Eine weitere Bereicherung wird durch eingeschriebene Pünktchen

oder Kreuzchen erzielt. Diesen punktierten Kreuzchen gesellen sich

in abwechselnder Reihe mehrfache Muster : e ckige Spirale 6) (Abb. 38),

gebogene Spirale ' ) (Abb. 39) , Sternchen ) wie auf Abb. 40, leere

Vierecke wie bei mehreren Figuren der François -Vase 9) , Kreuzchen

die aus Pünktchen bestehen, oder Blümchen wie bei anderen

1) Vorlegebl . 1889. Taf. III , Fig. 28.

2) SANTANGELO : Nr. 173.

—
HOEBER: Gr. Vasen , Fig. 36.

³) GERHARD : Auserl. Vasenb. , 121 , 1 .

1) GERHARD : Etr. camp. Vasenb. , 21.

5) HEYDEMANN : 2460.

camp. Vas. Taf. XX .

-

—

HOEBER: Fig. 30.

Vergl.: Die Berliner Amphore GERHARD : Etr.

*) GERHARD : A. Vas. , Taf. 74 ; Élite cér. III. 42. (Berliner Amphore. )

') Amphore aus Vulci im Br. Mus. mit dem Kallirrhoebrunnen.

8) WALTERS Cat. of the vases of the Br. Mus. , B 208, II S. 9, Fig. 19.

OVERBECK: Kunstmyth. , Atlas. Taf. IV 3.

") FURTWÄNGLER-REICHHOLD : Vasenm., Taf. 1-3, 12-13.
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Gestalten derselben Vase ¹) , punktierte Vierecke 2) , breite Punkte ,

die mit kleinen Pünktchen umrahmt sind 3) (Abb. 41 ) , dreifache

Kreuzchen (Abb. 42) , einfache Punkte ) . AndereAbänderungen erblicke

L ※

0*7**

ດດດດ

XXXX

出 光

##

出
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3

Abb. 38. Nach Gerhard, Auserl. Vasenb. 74.

Abb. 39.

Nach Gerhard, Auserl. Vasenb. 307.

ich in den schrägen Kreuzen

mit einwärts gebogenen

Strahlen , die an dem Chiton

einer panathenäischen Athena, auf

einer Neapler Vase, mit eckigen Spiralen abwechselt (Abb. 43) , und auch in

den dreifachen Kreuzchen, die z. B. im Verein mit Kreuzchen

den Chiton der Athena auf einer schon erwähnten Amphore des Britischen

Museums schmücken ") ; und auch der Chiton des Kyknos auf der

Berliner Oinochoe von Cholchos ist mit diesen Kreuzchen verziert ") .

Manchmal gesellen sich den dreifachen Kreuzchen breite Punkte

zu wie in Abb. 44 ) oder breite Punkte , die ein punktiertes

Kreischen umrahmt ) , oder schräge punktierte Kreuzchen ),

¹) Vergl. die Neapler Amphore 2735 (Chiton des Geryon) , und FURTWÄNGLER-

REICHHOLD : T. 4. HOEBER: Fig. 42 (Athena. Schale des Andokides zu München).
-

2) Br. Mus. , B 197 (WALTERS Catal. II , Taf. V. Aphrodite) .

3) GRAEF : Taf. 24, 594 u. Taf. 41 , 614 a.

4) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 4 (Münchener Amphore).

5) B. 208. WALTERS Catal. II. S. 9, Fig. 19.

") GERHARD : A. V. 122-123.

') Aus der Amphore des Cholchos. Ferner : Amer. Journ. of arch. , 1895.

XI. S. 10, Fig. 7 (Amphore mit den spielenden Achilles und Aias) , Élite I 67

(Athenas Geburt. Eine Eileithyia).
—

8) GRAEF: T. 35, 2 (Aphrodite im Deinos des Lydos).

") Élite , III 42.
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X

Abb. 41. Nach Graef,

Die ant. Vasen von der Akr.

Taf. 24, 594.

Abb. 40.

Nach Overbeck, Kunstmyth. Atlas tav. IV, 3.

18.

IX

X

Abb. 43.

Nach Gerhard, Auserl. Vasenb. 122-23,

Mannus. Bd. IV.

Abb. 42.

Nach der Vase

Heydemann 2764.
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Abb. 44.

Nach Mon. ined. II

Taf. 22.

26
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oder kleine Gruppen von Pünktchen¹) . Aber manchmal bilden

dreifache Kreuzchen den ganzen Schmuck2).

Diese Reihe von Mustern führt uns zu den eckigen Spiralen,

die mit den eingeschriebenen orientalischen Vierecken in Zusammen-

hang stehen: beide Muster füllen tatsächlich das Netzwerk, das Ledas

Chiton auf einer Amphore des Exekias deckt (Abb . 40) . Anderswo³) ist

dieses Muster mit punktierten Kreuzchen vereinigt : aber Hera auf einer

Amphore der Bibliothèque Nationale¹) und eine Hydrophore auf einer

Vase des Britischen Museums mit dem Kallirrhoe - Brunnen") tragen Ge-

wänder, deren einziger Schmuck diese eckigen Spiralen bilden .

Vielleicht können wir die eckigen Spiralen als eine Umgestaltung

der eingeschriebenen Vierecke betrachten , die oft vorkommen. Als

Beispiele seien hier angeführt : Geryon auf einer Amphore des Britischen

Museums ), Athena an einer anderen Amphore mit dem Kampf von

Herakles gegen die Amazonen ') , Zeus auf einem Krater des Nikosthenes,

wo dieses Muster mit einfachen Kreuzchen alterniert 8) , eine Frau,

die dem Kampf zwischen Theseus und dem Minotauros beiwohnt, auf einer

Berliner Amphore 9) , wo aber das Muster durch breite Punkte kom-

pliziert ist. Ein wenig umgestaltet schmückt dieses Motiv das Gewand

einer Terrakottastatuette zu Berlin in Abb. 41 wiedergegeben

kommt in seiner rautenförmigen Variante auf dem Chiton einer

Eileithyia auf einer Berliner Amphore zum Vorschein 10) . Dass die

normalen Spiralen mit den eckigen Spiralen im engsten Zusammen-

hang stehen, darüber kann kein Zweifel bestehen : manchmal kommen

sie ganz allein vor¹¹) , manchmal samt punktierten Kreuzchen 12) .

―
und

Als Schluss dieser langen Reihe muss hier endlich auch das ein-

fache punktierte rautenförmige Netzwerk erwähnt werden,

das das Gewand des leierspielenden Apollo einer ehemaligen Candelori-

Vase verziert, wie Abb. 42 veranschaulicht 19). Beachtenswert ist es, dass

dieses Motiv oft den Chiton schmückt, den manche leierspielenden

¹) GERHARD : Etr. camp. V. XX. (Berliner Amphore mit Achilles und Troilos .)

2) GERHARD a. a. O. XXII .

3) Élite cér. III . 42.

') DE RIDDER : Catal. des vases de la B. N. S. 343, Fig. 18.

5) GERHARD : A. V. 307.

6) B. 194. WALTERS Cat. II. T. IV.

') GERHARD : A. V. 104.

8) Vorlegebl. 1890/91 . Taf. VI, 12.

⁹) GERHARD : Etr. camp. Vas. XXIII .

10) Mon. Inst. , III . 44. Élite I. 65 A.

¹¹) GERHARD : A. V. 314.

12) GERHARD : A. V. 307.

13) GERHARD : A. V. 23.
-

-
SYBEL: Weltgesch. d. Kunst. S. 134.

OVERBECK : Kunstm. Atlas. T. XIX 18.
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Figuren shawlartig auf den Arm geworfen tragen . Ich führe den Apollo

einer ehemaligen Depoletti-Vase an, wo das Netzwerk mit Kreuzchen

statt Punkten, gefüllt ist ¹ ) . Zwei andere leierspielende Figuren einer

Berliner Vase 2) bieten Kreuzchen oder Kreischen in den Rhomben.

A

0
0
0
0
0

D
D
D

Abb. 41 .

Nach Jahrbuch d. Inst.

1888 S. 343 Fig. 27.

Abb. 42.

Nach Gerhard, Auserl. Vasenb. 23.

Diese Reihe von Mustern bringe ich mit dem Schachbrett in Zu-

sammenhang. Die beiden Gattungen sind tatsächlich nur dadurch unter-

schieden, dass die Elemente des Netzwerkes im Schachbrett durch Farbe,

in den anderen Mustern aber durch Zeichen gekennzeichnet werden.

Wenn wir die dunkle und helle Farbe durch Sternchen und Punkte

ersetzen, dann erhalten wir statt eines Schachbretts ein Netzwerk mit

Sternchen und Punkten.

Die Verwandtschaft der Gattungen wird auch dadurch bewiesen ,

dass dieselben sehr oft in eine einzige zusammenfliessen. Im ägyptischen

Schachbrett sind sehr oft die Elemente durch Farben und gleichzeitig

durch Zeichen unterschieden. Bei einem weiss-roten Schachbrett z. B.

sind die roten Vierecke auch gekreuzt. Dasselbe ist an schwarz-

figurigen Vasen zu vermerken. Abb. 43 veranschaulicht ein treffendes

Beispiel eines derartigen Musters, wo die beiden Gattungen zusammen-

fliessen. Die Athena einer Berliner Amphore mit dem nemäischen

Löwen ³), trägt einen Chiton mit Schachbrett, wo die hellen Elemente

durch Vierecke , die dunklen aber durch grosse Punkte noch besser

¹) Élite cér. , II . 29.

2) GERHARD : Etr. camp. , Vas. III.

3) GERHARD : Etr. camp. Vas. , XII.

26*



386 [36Vittorio Macchioro.

hervorgehoben werden. Lehrhafter erscheint eine Athena - Gestalt an

der Amphore des Exekias zu Berlin ' ) , wo das Netzwerk mit zweifarbigen

Rechtecken und zugleich mit eingeschriebenen Vierecken gefüllt ist. Manch-

mal fehlt zwar eine tatsächliche Differenzierung , aber die scharf ge-

wählten verschiedenen Zeichen verleihen den Elementen einen solchen

verschiedenen Ton, dass das Auge darin ein wahrhaftiges zwiefarbiges

Schachbrett zu sehen glaubt : ein treffendes Beispiel dieser pseudosko-

pischen Erscheinung gibt uns Abb. 39. Eine andere Abart, die auf dem

Chiton von Phobos an einer ehemaligen Bourgignon-Vase gezeichnet

ist 2) , ist auch für unsere Theorie beachtenswert. Wenn ich also diese

Motive mit dem Schachbrett in Zusammenhang bringe, so scheint mir

mein Verfahren durchaus berechtigt.

Diese Fülle an kostbaren Gewändern, deren schon die François-

Vase gegen die Mitte des VI . Jahrhunderts treffliche Beispiele liefert,

回回

D 回 回

D

B

Abb. 43.

Nach Élite céram. II 11 .

Abb. 44.

Nach Journ. hell. st. I Taf. I.

ist m. E. mit der wirtschaftlichen und kulturellen Ausbreitung der Griechen

zu erklären, die am Ende des VII. und während des VI . Jahrhunderts

stattfand und die Griechen mit der orientalischen Kultur in Be-

rührung brachte ³).

Nun verlohnt es sich, durch Vermittelung der figürlichen Dar-

stellungen den Übergang des Schachbretts von den Gewändern auf die

Waffen , Gebäude und Geräte zu erforschen. Sehr interessant

ist eine Schale der Sammlung Ragey, worin ein behelmter Kopf ge-

malt ist, den Abb. 44 veranschaulicht. Am Ansatz des Lophos erkennt

man deutlich einen Streifen mit schwarz -weissem Schachbrett. So

einen Helm trägt auch ein Krieger auf einer fragmentierten Vase aus

dem Heraion von Argos ) . Darauf sind auch zwei Schilde zu sehen,

1) Vorlegebl. , 1888. Taf. VI. 3b.

2) Arch. Ztg. , 1884. Taf. 15.
-

ROSCHER: Lex. , III . Sp. 2393.

3) BUSOLT: Gr. Gesch. , II . S. 186, 198, 200, 248, 332.

*) WALDSTEIN : The argive Heraeum II Taf. 67, 4.
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—
die am Rande ganz wie beim Schilde Regulini mit einem

breiten Schachbrettstreifen verziert sind. Die schwarzfigurigen Vasen

liefern uns auch einige sehr wichtige Gegenstücke zu den ägyptischen

Schiffen. Es sind Schiffe, deren inpiwua mit einem der oben be-

sprochenen Muster verziert ist. Ein Netzwerk mit punktierten Kreischen

schmückt Dionysos ' Schiff an einer Münchener Schale des Exekias, in

Abb. 45 wiedergegeben. Mit Netzwerk und eingeschriebenen Kreischen

蘋

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
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X
X
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X
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Abb. 45. Nach Gerhard, Auserl. Vasenb. 49.

ist das inoiwua von fünf Schiffen gezeichnet, die auf einem Münchener

Lebes gemalt sind ¹) . Netzwerk und eingeschriebene Vierecke schmücken

endlich das ingiwua eines Schiffes, worüber das Eidolon des Patroklos

(oder Achilles) schwebt. Die Szene kommt auf einer Vase des Britischen

Museums zur Darstellung²) .

Jetzt geht unsere Untersuchung zu einer Reihe von Darstellungen

über, denen das grösste Interesse zukommen muss : ich meine Dar-

stellungen von sakralen Gebäuden, die mit Schachbrett verziert

sind. Wertvoll ist dabei eine im Louvre aufbewahrte Hydria mit dem

Kallirrhoe-Brunnen : letzterer ist ganz mit einem Schachbrettmuster

verziert, wie man in Abb. 46 erkennt. Auch ein Brunnen, bei dem

Kadmos die Schlange tötet, auf einer Vase des Louvre ), ist so verziert.

Ein dritter in Betracht kommender Brunnen ist auf einer Neapler

Hydria gemalt¹), deren Szenerie einer Kallirrhoedarstellung entlehnt

ist. Hier ist es angebracht, manche architektonische Reste von

griechischen Gebäuden zu erwähnen , die die Gegenprobe für die

Verwertung der figürlichen Darstellungen bieten : ein marmornes Akroter

von der Akropolis, ganz mit Schachbrett gemustert, das Abb. 47 wieder-

gibt; ein Geison aus Metapontion , im Neapler Museum aufbewahrt,

¹) GERHARD : A. V. 254-55.- Vergl. das Lebes Coghill (MILLINGEN : Vases

BAUMEISTER : III. Fig. 1062) .Cogh. 52.
-

2) GERHARD : A. V. 198.

3) Arch. Ztg. , 1881. Taf. 12.

4) HEYDEMANN : Samml. Santangelo , 157.
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mit kleinen weiss-rot geschachteten Vierecken, die in einem Mäander

mit weissen Sternen eingegliedert sind ¹) ; ebenso befindet sich im

Neapler Museum ein ägyptisierendes Terrakottasima aus Lokroi , das

Abb. 46.

Nach Pottier, Catalogue Taf. 83 F 296.

Abb. 47.

Nach Perrot-Chipiez VII Taf. XLVI.

mit Schachbrett geschmückt ist. Endlich erwähne ich ein Gesims aus

Gioia Tauro, das auch mit diesem Muster verziert ist 2) . Damit ist m. E.

der letzte Beweis erbracht, dass meine Verwertung der Malereien mit

architektonischer Anwendung des Schachbretts richtig ist 3) . Überflüssig

scheint mir übrigens , hier noch einmal die ägyptischen Gebäude mit

Schachbrett zu erwähnen.

Es kann nicht wundernehmen, wenn wir auch Altäre und Gräber

treffen, die das bekannte Muster verziert. Einen Nachweis dafür liefert

ein aus Kymä kürzlich vom Neapler Museum erworbener Deckel

mit Iliupersis , wo ein Altar des Zeus Herkeios mit weiss-braunem

Schachbrett bemalt ist¹) . Ein ähnliches Beispiel liefert eine Berliner

Amphore mit Iliupersis, wo ein Altar auch mit Schachbrett verziert ist 5).

Auch eine „Tyrrhenische" Amphore des Britischen Museums mit Po-

lyxena's Hinrichtung ist sehr beachtenswert. Des Achilles Grab, worauf

Ajax, Neoptolemos und zwei andere Krieger die unglückselige Jung-

frau mit dem Schwert abschlachten, ist mit gekreuztem weissbraunen

¹) Wiedergegeben in Atti dell'acc. d'arch. di Napoli , XXII . 1895. Taf. II .

2) Not. scavi , 1902. S. 128 Fig. 2, 5.

3) POTTIER's Auffassung (Bull. corr. hell. , 1907. S. 260) , dass das Schach-

brett bei Wiedergabe von Gebäuden nur ein konventionelles Andeutungszeichen

für architektonische Teile sei , ist durch meine Ausführungen als irrig erwiesen

worden.

1) Röm. Mitt. 1911 , Taf. V (GABRICI) .

5) GERHARD, Etr. camp. Vasen , Taf. XXI .
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Schachbrett dekoriert (Abb. 48) ¹). Ein drittes Beispiel liefert eine

Amphore zu München 2) mit dem Kampf um Troilos Leichnam : der

Omphalos ist mit Netzwerk verziert, das Kreuzchen und weisse Punkte

füllen (Abb. 49) . Ein grosses mit Schachbrett verziertes Grab kommt

X X x

x X ×× x

X X x

x x x X 1 X

X X X X x X

Abb. 48.

Nach Journ. hell. st. 1898 Taf. XV.

Abb. 49.

Nach Gerhard, Aus. Vasenb. 223.

auch auf einer florentinischen Amphore zum Vorschein mit dem Mythus

des Amphiaraos und Wetteifer zu Ehren des toten Pelias ³). Bei

weitem am wichtigsten ist aber der Altar, der uns an einer Pariser Vase

mit Opferdarstellung begegnet¹) und das lebhafteste Interesse bean-

spruchen darf. Die Analogie dieser Beispiele mit einem Altar auf einer

schon erwähnten etruskischen Terrakottaplatte im Louvre ist schlagend .

Angesichts dieser Wahrnehmungen scheint mir die Annahme berechtigt,

dass die augenscheinlich gemalten Altäre und Gräber, tatsächlich

mit einem geschachteten Gewand bedeckt waren, etwa wie man die

Omphaloi mit Tänien schmückte 5 ) oder wie in homerischen Zeiten und

bei Dipylonvasen die Grablager bedeckt waren 6). Aber über eine blosse

Möglichkeit geht diese Vermutung nicht hinaus.

VI.

Nun die rotfigurige Vasenmalerei. - Dass das Schachbrett einen

Bestandteil der Dekoration dieser Gattung von Vasen ausmacht, dafür

bedarf es keiner längeren Beweisführung. Nur die Parallelerscheinungen

von Vasenschmuck und Gewand müssen hier hervorgehoben werden.

¹) WALTERS Hist. of anc. pott. , I. Taf. XXIII.

Taf. XV.

—
2) GERHARD : A. V. 223. Annali 1851. Taf.

3) THIERSCH: Tyrrhen. Amphoren Taf. 21 .

HOLD Ser. III , Text S. 5, Abb. 3.

-
Journ. hell. st. , 1898.

E, F.
-
HOEBER: Fig. 24.

FURTWÄNGLER-REICH-

*) DAREMBERG-SAGLIO : Dictionnaire I S. 352, Abb. 427.

*) STRAB : IX. 3, p . 419 : δείκνυται δὲ καὶ ὀμφαλός τε τις ἐν τῷ ναῷ τεταινι

ώμενος.

* Σ. 3521.: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς,

καθύπερθε δὲ φάρει λευκῷ . Ω 586ff.: τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμωαὶ λόεσαν καὶ χρῖσαν

ἐλαίῳ, ἀμφί δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα [Christ] . — β 97 : εἰσόκε φάρος |

ἐκτελέσω . . . Λαέρτη ήρωϊ ταφηίον [Dindorf .
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Das rautenförmige Schachbrett mit eingeschriebenen kleinen

Rhomben kommt mit sehr leichten Abänderungen auch auf einer ganzen

Reihe von glockenförmigen kleinen Vasen vor, deren einige in Bologna,

Este und Adria aufgefunden wurden ¹ ) und andere, aus Nola, im

Neapler Museum zu sehen sind 2); Abb. 50, einer anderen Neapler Vase

dieser Gattung entlehnt, Inv. Minervini 526, veranschaulicht dieses Muster.

Sehr interessant ist auch eine Entwickelung, die der übliche Mäander manch-

mal erfährt. Er ist bekanntlich sehr oft durch ein geschachtetes Viereck

unterbrochen. Aber dieses Viereck entwickelt sich manchmal bis zu einem

breiten und regelmässigen Schachbrett. Dann ähnelt der Mäander ganz

einer Dekoration, die etruskische Gewänder schmückt : die beiden Abb. 25

und 51 letztere einer Pelike der Bibliothèque Nationale entlehnt —
-

1111
11

Abb. 50.

Abb. 51.

Nach De Ridder Catalogue Fig. 59.

Abb. 52. Abb. 53.

setzen diese auffallende Ähnlichkeit in hellstes Licht. Dieser Schach-

brettmäander ist auf späten Vasen ziemlich häufig 3) . An der Amphore

von Melos ) ist das Schachbrett punktiert. Auch italisch- etruskische

Vasen, Nachahmungen attischer Vorbilder, insbesondere Oinochoai, sind

¹) ZANNONI: Scavi della Certosa , Taf. CXLIII , Fig. C, Taf. CXXVIII ,

Fig. 1 u. 2, Taf. LXIX, Fig. 8 u. 15. Mon. ant. , X. Taf. V 10 u. S. 59, 61.

Not. sc. 1882, Taf. V 55 (GHIRARDINI) .

2) Inv. Minervini , 585, 586, 590. Eine ähnliche Vase ist von LABORDE :

Vases Lamberg , II. Taf. 49, 50 veröffentlicht.

- -

3) Z. B.: DE RIDDER: Cat. de la Bibl. Nat. Nr. 594, Fig. 60 (,,Volanische"

Amphore). Journ. hell. st. , II . Taf. 10 (Schale des Br. Mus.). COLLIGNON-

COUVE: Taf. XLI, 91 , 6 u. WOERMANN : Gesch. d. Kunst , I. S. 339 (Vase im

Br. Mus. mit Peleus und Thetis). - FURTWÄNGLER-REICHHOLD : Taf. 70 (Peters-

burger Pelike mit eleusinischer Szene) usw.

-

*) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 96-97.
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oft mit punktiertem Schachbrett verziert und zwar am Halse. Im

Villa-Giulia-Museum kann man viele solcher Stücke beobachten ; an einer

etruskischen Oinochoe von Wien ¹) hat dieses Muster auch Kreuzchen

in den ausgesparten Rechtecken. Manchmal bildet das Muster den

ganzen Schmuck von späteren Schalen, und zwar an der Aussenseite,

wie z. B. bei zwei Neapler Schalen mit Bankettszene 2) ; in Abb . 52

sieht man das Muster der zweiten Schale wiedergegeben. Hier darf

wohl auch ein Skyphos aus Elteghem ³) erwähnt werden, wo eine Ge-

stalt zwischen zwei breiten Rechtecken auftritt, deren Schachbrettmuster

durch verlängerte Pünktchen bereichert ist.

- -

Nur einschaltungsweise seien hier auch einige weissgrundige

Lekythoi angeführt und zwar in erster Linie eine Neapler Lekythos ¹) ,

deren Muster in Abb. 53 wiedergegeben ein echtes Textilmuster

ist. Eine Santangelolekythos zu Neapel ist mit punktierten Rhomben

und breiten Streifen verziert: oft ist die ganze Vase mit diesem Muster

bedeckt.

Ein weiterer Schritt führt uns zu den späteren attischen Gattungen,

die dem III. Jahrhundert angehören. Zwei Vasen vom Westab-

hang der Akropolis sind mit einem schwarz-weiss geschachteten Vier-

eck verziert 5) . Ein Krug aus Taman ) ist mit weiss-gelbem Muster

dekoriert.

Es liegt mir jetzt ob, die figürlichen Denkmäler heranzuziehen.

Sonderbar genug ist es, dass die rotfigurigen Vasen kein einziges von

jenen prunkvollen Gewändern liefern, die auf schwarzfigurigen Vasen

so allgemein sind. Die orientalische Lust an feierlichen Gewändern ist

vorbei : ein einfacheres Gewand mit schrägem oder horizontalem Schach-

brett drängt sich nun in den Vordergrund . Diese Einfachheit findet

aber in der Mannigfaltigkeit der Anwendung ihren Ersatz , was uns

mahnt, dass dieses Gewebe nun echt griechisch geworden ist. Die

schwarzfigurigen Vasen veranschaulichen den Höhepunkt der Ent-

wickelung dieser Tracht, aber die rotfigurigen ein Maximum in Be-

zug auf ihre Ausbreitung.

Vor allem seien hier einige sehr charakteristische Belege für die

orientalische Herkunft des Gewandes vorgeführt ; ich meine zahlreiche

Paris gestalten, die immer mit einem orientalisierenden gechachtetem

Gewand bekleidet sind. Beispiele liefern : eine Hydria aus Jouz-oba

¹) MASNER; Vasen und Terr. im österr. Mus. , Fig. 33.

2) HEYDEMANN : 2621 , 2623.

3) Compte- rendu , Atlas 1877. Taf. IV.

*) HEYDEMANN : 2824.

5) Ath. Mitt. 1901. S. 78, Nr. 24 (WATZINGER) .

) Compte - rendu , Text 1880. S. 12 , Fig. 4.
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in der Eremitage ¹) , ein Wiener Krater 2) , eine Berliner Hydria ³) , eine

Hydria aus Kertsch in der Eremitage ') . Zu Abb. 54 die von einer be-

kannten Karlsruher Hydria herstammt, findet der Leser ein Beispiel

dieser Parisgestalten . Auch andere Gestalten möchte ich dieser orien-

talisierenden Reihe zugesellen . In erster

Linie Tamiris auf einem Ariballos von

Ruvo 5), dann aber viele Amazonen. Manch-

mal ist hier der Rock mit einem breiten

vertikalen Streifen verziert : so eine

Amazone auf dem fragmentierten Krater von

Bologna ") und eine andere auf dem Aryballos

von Cumae zu Neapel ) . Viel wichtiger

ist eine Amazone auf einem Neapler

Krater ), deren Kleid mit rautenförmigem

w
w
w

Abb. 54.

Nach Gerhard, Ap. Vasen Taf. D 1.

punktierten Muster dekoriert ist.

Vasen vermerkten Muster ähnelt,

Abb. 55.

Dass dieses Motiv einem schon an

davon wird ein Vergleich zwischen

¹) Compte -rendu , Atlas 1861 , Taf. V. FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 79.

2) NICOLE: Meidias , S. 94, Fig. 17.

³) GERHARD : A. p . Vasenb. , Taf. C.

-

BAUMEISTER : I , Fig. 314.

') FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 79. — DUCATI : Vasi dip. nello stile di

Midia (Atti Lincei 1909), S. 84. Eine Parisgestalt (FORRER : Taf. 205, 1 ) trägt
-

eine mit Schachbrett gemusterte phrygische Mütze.

5) NICOLE: Taf. VII , 4 und VIII, 39.)

6) Atti e mem. dep. storia patria Romagna , 1903. Taf. D.

WÄNGLER-REICHHOLD : 15. - Neues Jahrb. für Philol. , III . Taf. 8.

FURT-

') Bull. nap. N. S. , IV. Taf. 8. FIORELLI : Vasi rinvenuti a Cuma,

Taf. 8. - BAUMEISTER : II. Fig. 2151 .

-

") FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 26-28.
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Abb. 55 und 52 überzeugen. Ein Paar gute Beispiele liefert auch

ein Krater von New York ¹), wo zwei Amazonen gemalt sind, deren

eine eine Kleidung trägt, die im oberen Teil mit rechteckigem , im

unteren Teil aber mit rautenförmigem Muster geschmückt ist : wobei

auch noch einmal die Gleichwertigkeit der Motive zu vermerken ist .

Eine zweite Amazone trägt Helm und Kleid, beides geschachtet.

Auch im Kreise der orientalisierenden Figuren sind wir im Stande,

einige uns schon bekannte Abänderungen zu bestätigen : eine auf dem

Krater von Bologna auftretende Amazone liefert uns ein Beispiel

von punktiertem Netzwerk 2) . Auf einer Breslauer Pelike 3) treffen wir

eine Kriegerin, die auf einem mit punktiertem Netzwerk gemustertem

Kleid einen Oberrock trägt, den ein rautenförmiges Schachbrett verziert.

Auch manche Phrygier seien hier angeführt : ein Phrygier, den ein

Löwe verfolgt, auf einer Oinochoe der Bibliothèque Nationale (Abb. 21 ) ,

ein Schütze auf einer Bostoner Schale ) , dessen Anaxyriden mit punk-

tiertem Netzwerk gezeichnet sind, ein Muster, das uns schon an einem

Panzer von Olympia begegnete. Zu dieser Gattung möchte ich aus

typologischen Gründen einen leierspielenden Apollo einer Arndtoinochoe 5)

und einen Leukippiden auf der Hydria des Meidias 6) hinzuziehen :

beide mit Vorderstreifen . Eine Herleitung dieser Tracht dürfen wir

vielleicht der Figur eines Helden an einer Münchener Schale ent-

nehmen ') , dessen Kleidung mit Netzwerk verziert ist, das punktierte

Rhomben füllen.

Trachtgeschichtlich sind aber diese Beispiele in Bezug auf

Attika von keinem Wert, und auch insofern darf man sie hier heran-

ziehen, als sie die ununterbrochene Fortdauer der orientalisierenden

Figuren in der Kunst beweisen . Wir sind also genötigt, anderswo die

Belege für unsere Theorie zu suchen.

Auf einer Amphore des strengen Stils im Britischen Museum 8)

tritt ein Flötenspieler auf, der einen kurzen geschachteten Rock trägt

(Abb. 56) : es ist eine echte ritualische Figur. Gleichen Wert können wir

den zahlreichen leierspielenden Figuren beimessen, die uns rotfigurige

¹) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 116.

bis XXVIII. 1911. Taf. II.

2) Siehe Note 6 zu S. 392.

3) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 109.

-

Neue Jahrb. für Phil. , XXVII

') BENNDORF : Heroon , Fig. 142. GERHARD : A. V. 203.

5) NICOLE : Meidias , S. 91 , Fig. 16.

❝) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 8.

7) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 6.

--
HOEBER: Fig. 69.

8) Mon. Inst. , V 10. Nur der Spieler in BAUMEISTER : I. S. 553.
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Vasen zeigen: eine Petersburger Pelike ¹) und zwei Neapler Hydrien 2) .

Abb. 57 gibt ein gutes Beispiel davon : sie stammt von einer gegenwärtig

Abb. 56.

Nach Mon. ined. V Taf. 10.

Abb. 57.

Nach Élite cér. II Taf. 48.

an unbekanntem Ort aufbewahrten Hydria 3).

hat dieses Gewand ein punktiertes Netzwerk.

in einigen Fällen um λvuos, das Futter der

Auf einer Wiener Kalpis ')

Vielleicht handelt es sich

Leier ).

Abb. 58.

Nach Röm. Mitt. 1887

Taf. 11-12.

Abb. 59.

Nach Guhl-Koner.

Fig . 851 .

Ein merkwürdiger Kopfputz, den meistens Gottheiten tragen, bildet

eine Haube von geschachtetem Gewand : Hera und Aphrodite auf der Hydria

von Suessula mit dem Paris-Urteil (Abb. 58) , die Hesperide Crisotemi

1) Compte - rendu , Atlas. Taf. V.

2) HEYDEMANN : 3155.

) Élite cér. , II . 48.

¹) MASNER : Fig. 28.

—

—
SANTANGELO : 192.

STACKELBERG : Gräber der Hell. , Taf. XX.

5) DAREMBERG- SAGLIO : Dictionn. , III , 2. S. 1446.
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auf der Hydria des Meidias ¹) , Aphrodite auf der Berliner Parishydria 2) ,

Hyppodameia auf der Amphore von Arezzo ³) : alle diese Gestalten

tragen diese eigenartige Haube. Auch ganz gemeine Figuren liebten

aber diese Tracht : denn diese Haube schmückt das Haupt zweier Frauen,

die auf einer Hamiltonschen Vase mit weiblichen Szenen gemalt sind ') .

Eine beachtenswerte Hamiltonsche Oinochoe³) in Form eines Frauen-

kopfes zeigt auch eine solche Haube. Manchmal besteht die Haube

aus einem Gewand, welches das uns bekannte punktierte Netzwerk schmückt :

Persephone auf einem im Louvre aufbewahrten Stamnos mit eleusi-

nischer Szene ") und eine Muse auf einem Münchener Krater ) mögen

als Beispiele gelten. Beispiele von Schildfutter (oάyua) liefert eine

Schale des Duris im Vatikan ) , wie Abb. 59 zeigt, und eine Lekythos

aus Spinasanta 9) .

Auch Throne und Polster pflegte man mit geschachtetem Ge-

wand zu bedecken, wie zahlreiche Merkmale es bekunden . Als Beispiele

erwähne ich : Thetis ' Thron auf der Theseusschale des Euphronios,

Triptolemos' und Keleos ' Throne an der Frankfurter Schale des Brigos 10),

ferner einen Sessel an einer Santangelo -Vase mit dem Mythus der

Andromeda ¹¹) . In eigenartiger Weise kommt das Schachbrett an Zeus'

Throne vor, den ein Krater vom Villa Giulia Museum bietet 12) ; die

Beine sind mit einem horizontalen geschachteten Streifen geschmückt .

Manchmal ist der Thron mit einer Abart des Netzwerkes verziert, wie

Achilles' Sessel im Skyphos des Hieron im Louvre 13) oder ein Sessel

auf der Brigosschale mit lliupersis ").

Eine breite Schabracke von geschachtetem Gewand, die auf dem

Stuhl hingeworfen ist, ersetzt manchmal die bisher geschilderte Ver-

zierung : ein treffliches Beispiel hiefür bietet Abb. 60 von der Kotyle

¹) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 20.

2) GERHARD: Ap. Vasenb. , Taf. C.

') FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 67.

') Élite céram. , I. 32.

5) TISCHBEIN : Collect. of engrav. , III. Taf. B.

6) Élite céram. III . 69.

") Élite céram. , II. 86.

8) Annali 1875, Taf. F, G.
-

Nur der Krieger mit dem oáyua bei GUHL

u. KONER, La vie des Grecs , Paris 1902. I. S. 33.

9) ORSI : Gela. Mon. ant. XVII. Taf. LV.

10) Annali 1850. Taf. G.
-

GERHARD : Trinkschalen u. Gefässe , Taf. B.

11) Atti acc. arch. Napoli , XVII . 1894. S. 31 , Fig. 3 a.

12) Journ. hell. st. XXVII . 1907, S. 244. FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 20.

13) Monum., VI 9.
-

-

BAUMEISTER : I. Fig. 776.

14) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 25.
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des Hieron und Makron stammend, wo uns Priamos entgegentritt ¹ ) .

Eine ähnliche Schabracke mit punktiertem Netzwerk deckt Hera's Thron

auf einer Wiener Vase 2).

Von Gräbern bin ich im Stande nur ein einziges und zwar auch

noch zweifelhaftes Beispiel anzuführen : es handelt sich um zwei italische

Stamnoi aus Falerii, gegenwärtig im Museum von Villa Giulia , beide

mit einer Lustrationsszene, wo ein Tumulus zum Vorschein kommt, der mit

rohem Netzwerk gemustert ist : vielleicht eine Nachahmung der schon

angeführten Tumuli der schwarzfigurigen Vasenmalerei. Es liegt in der

Natur der Sache, dass dieses kostbare Gewand auch die reichen Betten

deckt, worauf Götter oder Heroen ruhen. So ist mit Netzwerk und

eingeschriebenen Kreuzchen das Bett verziert, worauf Danae, an einem

.

.

.

Abb. 60.

Nach Gaz. archéol. 1880 Taf. VII.

Abb. 61 .

Nach Bull. nap. V Taf. 1.

ceretanischen Krater, ruht 3) . Interessanter wird aber Achilles' Bett in

der schon erwähnten Wiener Vase erscheinen , das mit punktiertem

rautenförmigen Netzwerk bedeckt ist und an den Beinen ein geschachtetes

Viereck hat.

Nun erübrigt es sich den Übergang dieser Dekoration von den

heiligen zu den gewöhnlichen Geräten zu untersuchen, also von den

Thronen, worauf Götter und Heroen prunken , zu den Betten, worauf

sich die fröhlichen Zecher lagern. Es handelt sich diesmal nicht um

Schabracken, sondern um einfachere Polster , wie sie uns eine ehe-

malige Hamiltonsche Vase zeigt ') . Eine andere beachtenswerte Vase

¹) Gaz. arch. 1880. Taf. 7.
- —Vorlegebl. , Ser. C, Taf. I , Fig. L. Arch.

HOEBER: Fig. 59.Ztg. 1882. S. 3, 5. FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 85.

-

- -

Mon. Inst. , VIII . 27. — MASNER : Vasen u . Terr. , Fig. 33.

3) GERHARD : Berl. Winckelmannspr. , 1854.- BAUMEISTER: I. Fig. 447.

FORRER: Taf. 26, 1.

*) D'HANCARVILLE : Antiq. grecques et rom. etc., IV. 90.
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ist der obengenannte New-Yorker Krater, wo ein Kentaur sich gegen

einen Lapithen mit einem geschachteten Polster verteidigt, den er als

Schild handhabt. Ein anderes Polster liegt noch auf dem Bett und

ist mit einem Streifen von Schachbrett verziert. Eine dritte Bankett-

szene¹) zeigt uns einen Polster . dessen Schachbrett mit Pünktchen

kompliziert ist.

Abb. 61 veranschaulicht ein drittes Übergangsstadium . Es sind

nicht mehr Zecher, die diese Polster benutzen, sondern Frauen : nicht eine

feierliche, sondern eine ganz ruhige, gewöhnliche und bescheidene Szene.

Dieses Polster kommt in der Tat auf einer Lekane der Sammlung

Jatta vor, worauf ein Frauengemach gemalt ist.

Angesichts dieser langen Reihe bedeutungsvoller Beispiele ist

es beinahe überflüssig, die Aufmerksamkeit des Lesers auf die schon

erwähnten ägyptischen und lokrischen Throne und Kissen zu lenken. Das

Fortdauern des Gebrauchs ergibt sich von selbst.

Ein weiterer Zusammenhang zwischen ägyptischen oder orien-

Abb. 62.

NachFurtwängler - Reichhold

Gr. Vasenmal, 95-96.

୧
୧
୧
୧
୧
୧
୦

Abb. 63.

Nach Mon. ined. VIII Taf. 27.

talischen und griechischen Sitten lässt sich an der Hand der Waffen

und Geräte verspüren. Auch in Griechenland pflegte man die Schilde

mit Schachbrett zu verzieren. Aber selten kommt eine Verzierung der

ganzen Schildfläche vor, wie Abb. 62 zeigt, die der bekannten Melos-

amphore entnommen ist. Die gewöhnliche Dekoration besteht aus

¹) INGHIRAMI : Pitt. di vasi fittili II 177,

2) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 95–96.
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einem breiten geschachteten Streifen , der den Schild inwendig

schmückt. Treffliche Beispiele davon liefert der Bologneser Krater mit

Amazonomachie ¹) und der New-Yorker Krater. In bezug auf andere

Waffen möchte ich die sonderbare Häufigkeit von Helmen hervorheben,

die mit Schachbrett geschmückt sind. Es kann dabei die ganze Kapsel

mit diesem Muster geziert sein, wie z. B. bei zwei am Grund hängen-

den Helmen auf dem Wiener Skyphos mit Priamos 2) , deren einen

Abb. 63 wiedergibt. Als weitere Beispiele seien hier genannt : Paris

auf einer Berliner Hydria 3) , Athena auf einer Hydria aus Vulci ) und

auf der Berliner Schale des Hieron 5), Menelaos in der Kotyle des

Hieron und Makron ®) , ein Krieger auf dem Neapler Krater mit Ama-

zonenkampf '), ein anderer Krieger auf einem orvietanischen Krater mit

Argonautenszene im Louvre ) , ein dritter auf dem Bologneser Krater

mit Iliupersis 9) . Nicht minder häufig ist ein verkümmerter Schmuck,

ein schmaler Streifen, der das Lophos unten verziert, wie Abb. 44 es

schon zeigte. Ich beschränke mich auf wenige Beispiele : Athena und

Geryon auf der Schale des Brigos ¹º) , ein Krieger auf einer anderen Schale

desselben Meisters 11) , Menelaos, der Helena auf einer Wiener Hydria

verfolgt 12) und m. a . 13) .

Nichts ist aber für unsere Anschauung bedeutungsvoller als die

Wahrnehmung, dass das Schachbrett regelmässig göttliche Waffen

schmückt, und in erster Linie die Aegis der Athena. Eine ganze

Reihe von Darstellungen auf Vasen des schönen Stils ist hier anzu-

führen : die Kadmoshydria in der Ermitage ") , die meidiasische Hydria im

¹) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 75-76.

2) Mon. , VIII . 27.

Taf. 20, 108.
-

- -MASNER: Fig. 33. ENGELMANN : Homeratlas ,

BAUMEISTER : I. Fig. 791. ROSCHER : III . 2959-60.
――

³) GERHARD : Ap. Vasenb. , Taf. D , 1 .

¹) GERHARD : Ap. Vasenb. , Taf. C.

5) GERHARD : Trinkschalen , Taf. XI - XII .

) Gaz. arch. 1880. Taf. 7.

Ser. C. Taf. L 1 .
--

-
Arch. Ztg. 1882. S. 3, 5. Vorlegebl. ,

HOEBER: Fig. 59. FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 85.-

') FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 26 - 28.

--
8) Mon. XI. 38-39.

WÄNGLER-REICHHOLD : 208.

usw.

9) Monum. X. 54.

SYBEL : Weltgesch. der Kunst , 2 Taf. II .
-

FURT-

10) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 22.

11) Monum. IX. 46.

12) Annali 1849, Taf. D.

13) Annali 1879. Taf. H- I.

――
Monum. XI. 33, 42.

FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 5, 86, 96-97

14) Compte rendu , Atlas. 1860. Taf. V.

S. 839-40.

--
ROSCHERS Lexikon , II .
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Museum von Villa Giulia mit Herakles' Apotheose ¹ ) , die Berliner Kadmos-

hydria 2), eine Hydria in Suessula mit Paris-Urteil ³) , eine gegenwärtig

in unbekanntem Ort verwahrte Hydria mit der lernäischen Hydra¹) , die

Karlsruher Parishydria ") , der chiusinische Erittonios-Krater ), ein Krater

aus Camarina mit Dionysos ' Epiphanie ') , eine ehemalige Hamiltonvase mit

Marsyaswettstreit ) , eine Münchener Pelike mit Herakles' Apotheose ⁹).

ينول

Abb. 65.

Nach der Vase Heydemann 3174.

Abb. 64.

Nach Mon. ant. XIV Taf. I.

Immer tritt auf diesen Vasen Athena auf und trägt eine geschachtete Aegis.

Abb. 64 gibt ein Beispiel davon und stammt von der Vase aus Camarina.

Dass diese Dekoration auf eine vorbildliche Bemalung der Schuppen zurück-

zuführen sei, indem dieselben alternierend mit heller und dunkler Farbe

bedeckt waren, davon liefern zwei Vasen einen schlagenden Beweis : die

erste ist eine nolanische Amphore von panathenäischem Typus, worauf die in

- Journ. hell. st. , XXVII . 1907. S. 244.
-

¹) FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 20.

2) GERHARD : Ap . Vasenb. , Taf. D 1 .

3) Röm. Mitt. 1887. Taf. 11–12.

4) Ausonia 1906. Taf. I (PATRONI) .

5) GERHARD : Ap. Vasenb. , D 2. FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 30.
-

) Monum., II . 30. Élite céram. , I. 85, A.
-

') Mon. ant. , XIV. Taf. I, S. 37-38, Fig. 14.

8) D'HANCARVILLE : Antiquités , IV. 64. Élite , II . 69.

9) Monum. , IV. 41 .

HOLD : 109.

Mannus, Bd. IV.

-

-

BAUMEISTER: I. S. 669.
- FURTWÄNGLER-REICH-

27
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Abb. 65 wiedergegebene Athena steht ; die zweite Vase ist ein in Berlin

in Privatbesitz aufbewahrter Krater ') mit dem Kampf zwischen Achilles

und Memnon: letzterer Held trägt einen Harnisch, dessen Schuppen

abwechselnd schwarz und ausgespart sind.

Auch andere Waffenstücke pflegte man mit Schachbrett zu schmücken.

Dies bezeugt wenigstens die in Abb. 66 wiedergegebene Penthesilea,

die natürlich unter Einfluss von griechischen Vorbildern gezeichnet wurde,

obwohl sie ein Erzeugnis etruskischer Kunst ist.

Letzteres Beispiel bezeugt auch den Übergang der Dekoration

von göttlichen zu heroischen und menschlichen Personen. Eine Frau

mit ausgeprägt göttlichem Charakter - vielleicht Athena -, die auf dem

Talos- Krater in Ruvo auftritt 2) , trägt eine Art von Brustpanzer (Abb. 67),

dessen Muster wir schon an einigen Neapler Vasen aus Nola erkannt

AA

Abb. 66.

Nach Gerhard Etr. Spiegel 233.

Abb. 67.

Nach Bull. nap. N. S. II Taf. 6.

haben. Auf einem Berliner Stamnos mit Aigisthos' Todesstrafe ³) erblickt

man eine Orestesfigur, deren Harnisch im oberen Teil mit schrägem

Schachbrett gemustert ist. Auch eine Amazone an dem ehemaligen

Forman Deinos hat einen solchen Panzer ). In Abb. 68 bilde ich ferner

einen Krieger ab, der auf der Frankfurter Triptolemosschale des Brigos

¹) LUCKENBACH-ADAMI : Arte nel mondo antico , Fig. 320.

2) Arch. Ztg. 1846. Taf. 44-45. Bull. nap. , N. S. II. Taf. 6.

MEISTER : III . Fig. 1804 u. 1805.

-

—

— BAU-

3) GERHARD : Etr. camp. Vasenb. , Taf. XXIV. FURTWÄNGLER- REICH-

HOLD: Text, Fig. 41.

') GERHARD : A. V. , 329-330.
- FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 58.
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gemalt ist¹ ) . Einen ganz ähnlichen Harnisch bietet endlich ein Bruch-

stück zu Odessa 2) . Ein Beleg von grösster Wichtigkeit für die Ver-

zierung der Wagen ist ein etruskischer Stamnos des vatikanischen

Museums , welcher mit attischer Kunst aufs engste verbunden ist³).

Abb. 68.

Nach Gerhard Trinkschalen

Taf. B.

Abb. 69.

Nach Röm. Mitt. 1908 S. 332.

Die Malerei stellt Kora's Raub dar, und der Wagen des Pluton ist ganz

mit schrägem Schachbrett verziert. Also auch die Wagen wenigstens

die göttlichen Wagen pflegte man mit dem heiligen Motiv zu

schmücken.

—

Manche Schwierigkeiten wird man meiner Auffassung natürlich ent-

gegenhalten. Mancher wird in Abrede stellen, dass die bisher angeführten

malerischen Erfindungen auch dokumentarisch zu verwerten seien , da

eine unmittelbare Beziehung zwischen Darstellung und Wirklichkeit min-

destens sehr zweifelhaft ist. Zu Gunsten dieser Einwände spricht es

ferner, dass sämtliche angeführte Figuren und Szenen einen ausgeprägt

göttlichen oder heroischen , jedenfalls idealistischen Charakter tragen.

Aber abgesehen davon, dass die Trachten doch immer realistisch sind,

will ich die Stichhaltigkeit meiner Folgerungen besser als mit Worten

durch Zeugnisse beweisen. Den letzten Beweis halte ich für erbracht,

--
GERHARD : Trinkschalen , Taf. B.¹) Annali 1850. Taf. G.

¹) STERN : Theodosia und seine Keramik , Odessa 1905, Taf. IV. 24.

') GERHARD: A. V. 240 = OVERBECK : Kunstmyth. Atlas Taf. XVIII , 14.

27*
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—

wenn ich auch nur eine einzige Darstellung anführen kann, die streng

realistisch ist und zugleich ein Beispiel geschachteter Waffen liefert. Ein

kürzlich in Ruvo aufgefundener Krater ¹) bietet diese höchst willkommene

Szene. Ein junger Krieger steht da und zieht den Harnisch an. Das

Waffenstück - in Abb. 69 gezeichnet ist in der rechten Hälfte mit

Schachbrett gemustert und hat zweifarbige Tέovуes, deren Farben ein

breites Schachbrett bilden . Angesichts dieser gemeinen, realistischen

Figur darf es mit Gewissheit angenommen werden, dass jener Harnisch

eine wirkliche Waffe darstellt. Wir sind also durchaus berechtigt,

einen besonderen dokumentarischen Wert der Berliner Schale von Sosias

beizumessen 2), wo die лéQvyes des Achilles mit feinem Schachbrett ge-

mustert sind. Endlich gebe ich in Abb. 70 drei Harnische wieder, die

回

Abb. 70. Nach Gerhard Auserl. Vasenb. 197.

uns auf einer Münchener Kalpis begegnen 3) und mit drei Mustern ver-

ziert sind , deren Verwandtschaft mit dem Schachbrett schon erkannt

worden ist.

Ein letztes Übergangsstadium bezeichnen die Kästchen , die sehr

oft mit Schachbrett gemustert sind. Dieser Moment erhält dadurch be-

sondere Wichtigkeit, weil hierbei bescheidene, ganz gewöhnliche Geräte

unser Untersuchungsmaterial bilden . So ist der Verlauf der Entwickelung

von den Göttern bis zu den Menschen vollkommen.

Der Gebrauch, Kästchen mit Schachbrett zu verzieren, war sehr alt.

Nachweise dafür sind sowohl ein „ mykenisches " Kästchen im Louvre,

als auch manche Dipylonkästchen, die oben zur Besprechung kamen. Auch

die sehr gewöhnlichen korinthischen Kästchen oder Pyxides mit Schach-

brettstreifen müssen natürlich als Vorläufer gelten. Dass diese Denk-

mäler eine ununterbrochene Kette bilden müssen, deren letzte Glieder

die attischen und die unteritalischen Kästchen sind, darüber hoffe ich durch

Vermittelung der figürlichen Darstellungen volle Überzeugung zu begründen.

¹) Röm. Mitt. 1908. S. 332 u. 338 (JATTA).

2) Monum. Inst. , I. 25.
-

Ant. Denkm. , I. 10.

FURTWÄNGLER- REICHHOLD : 133. HOEBER, Fig. 53.

3) GERHARD : A. V. , 197.
—

—
FORRER: Taf. 206. -

BAUMEISTER : I. Fig. 783.

—
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Die hier in Betracht kommenden Kästchen sind fast ausnahmslos

weibliche Geräte. Zwei Neapler Vasen ¹) , eine Hydria und ein Deckel,

seien hier angeführt, wo zwei Frauen je ein Kästchen mit grossem recht-

eckigen Schachbrett bringen. Ein punktiertes Schachbrett bildet den

Schmuck eines Kästchens, das eine spätere Hydria im Britischen Museum

bietet 2). Aus verlängerten Rechtecken ist das Schachbrett gebildet, das

ein Kästchen auf einer weissgrundigen Lekythos des Fitz-William-Museums

verziert³) . In Abb. 71 liegt eine Abänderung vor , die ein Neapler

BS

Abb. 71.

Nach De Ridder

Catalogue II Fig. 124.

Abb. 72.

Deckel ') bietet. Endlich scheint mir eine späte etruskische Kylix des

Britischen Museums beachtenswert ") mit drei nackten Frauen, deren eine

den Deckel einer Pyxis hebt, die mit rautenförmigem punktierten Netz-

werk gemustert sind.

Mit hellenistischen Vorbildern lassen sich auch einige Beispiele in

Zusammenhang bringen , die uns an pompejanischen Mosaiken entgegen-

treten. Ich meine ein Kästchen oder Körbchen, worauf eine Taube sitzt,

die mit Schachbrettserien verziert ist ) : und ein unbestimmbarer Gegen-

stand vielleicht ein Sack mit rundem, dicken, wahrscheinlich gesteppten

Mündungsrand , den das bekannte Neapler Mosaik mit Masken bietet ')

—

¹) HEYDEMANN : 2635, 3167.

2) WALTERS Catalogue , Fig. 156, Taf. V.

3) GARDNER : Cat. of the F.-W. Museum , Nr. 138, Taf. XXX.

') HEYDEMANN : 2246.
-

Vergl. Bull. na p. , N. S. II. 6 (Neapler Deckel)

und FURTWÄNGLER-REICHHOLD : 57, 3 (Londoner Pyxis).

5) WALTERS Catalogue , F 478. Taf. XII , 2 .

*) Inv. , 9980.

2) Museo Borbonico XIV Taf. 14. Fot. Lembo, 757.
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und der aus geschachtetem Gewebe hergestellt ist. Höchst interessant ist

ein Mosaik des Diskurides mit Komödienszene ¹ ) , wo eine Frau auf

einem Stuhl sitzt, den ein reiches Gewand mit Schachbrett deckt. Abb. 72

zeigt diese Gestalt.

--

-

VII.

Die letzten Ausläufer sind auf unteritalischem Boden zu suchen.

Es kann wohl kein Zweifel obwalten, dass, auch bevor die attischen

Trachten und Sitten in Unteritalien eingeführt wurden, das Schachbrett

ein Bestandteil der Dekoration an Gefässen ausmachte. Auf rohen

apulischen Vasen jenen Vasen, die einst dem V. - VII. Jahrhundert

zugeschrieben wurden, während sie nach Max MAYERS Meinung und

nach meinem endgiltigen Beweis 2) dem Ende des IV. und dem Anfang

des III. Jahrhunderts angehören auf diesen apulischen Vasen kommt

sehr oft das Schachbrett zum Vorschein 3). Manche apulischen Funde,

die als eingeführt gelten ') , bestärken uns in der schon an und für sich

wahrscheinlichen Meinung, dass diese Dekoration sich unter griechischem

Einfluss entwickelte. Besondere Beachtung beansprucht ein Kalathos

im Neapler Museum ") aus unbekanntem Fundort mit dicht am Fusse ange-

brachten breiten Schachbrettstreifen. Die Dekoration , die alternierend Lotos-

blumen und Palmetten bilden , bekundet orientalischen Einfluss. Diesem

Kalathos möchte ich eine andere Vase gleicher Form zugesellen, die in

einem griechischen Grabe von Ruvo aufgefunden wurde ) : sie ist mit

rotbraun-braunem Schachbrett verziert.

Bevor wir zu den figürlichen Darstellungen übergehen, werde ich

Zweckmässigkeit halber die dekorative Anwendung des Musters be-

sprechen. Sehr interessant scheint mir in dieser Hinsicht ein Neapler

Skyphos aus Bari, den drei breite horizontale Streifen verzieren, deren

Typus Abb. 73 veranschaulicht: Es sind eben die drei Typen, die nach

meiner Auffassung nur Abänderungen eines einzigen Typus sind und

hier beieinander erscheinen. Nicht minder merkwürdig ist eine schwarz-

¹) Jahrb. des Inst. , XXVI . 1911. S. 4, Fig. 2.

2) Röm. Mitt. 1910. XXV. S. 159 ff.

Mon.

-

3) Z. B. Röm. Mitt. 1899. Taf. II . 1 , 2 ; 1897. S. 212, 213, Fig. 8.

ant. , VI. Sp. 383-384, Fig. 29 u. 30. Not. sc. 1907. S. 32, Fig. 4 rechts.

LABORDE: Vases Lamberg , II . Taf. 50, 6. Vergl . Röm. Mitt. 1909. Beil. I ,

S. 198, Fig. 3.

-

4) Z. B. eine von MAYER untersuchte Vase in Monopoli mit grossem , rot-

weissem Schachbrett ( Not. scavi 1898 , S. 205) , oder eine Vase des Museums zu

Bari (Nr. 3325) mit weiss-grauem Schachbrett (Not. scavi 1898. S. 203 , Fig. 6).

5) Inv. , 24159. - Mon. ant. VI. S. 384, Fig. 1 .

) Röm. Mitt. 1908. S. 342 (JATTA) .
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gefirnisste Trozzelle aus Oria, auch im Neapler Museum ¹) , deren

bandartige Henkel mit Schachbrett geschmückt sind . Andere Anwen-

dungen, am Hals ') oder mitten im Mäander 3), sind uns schon bekannt

und ähneln attischen Vorbildern. Aber ich kann nicht umhin, einige

000000

29008

Abb. 74.

Nach Millingen-Reinach,

Peintures 41.

Abb. 73.

Nach dem Skyphos

Heydemann 65.

kolossale apulische Amphoren heranzuziehen, deren Halsdekoration einen

entschieden textilen Charakter trägt. Eine Amphore ') bietet schwarze

statt weisse eingeschriebene Rhomben : eine andere ' ) ist aber mit ge-

wöhnlichem, punktierten Schachbrett geschmückt.

In Bezug auf figürliche Darstellungen sei hier eine Tatsache

besonders vermerkt , die zur Gunsten der kulturellen Selbständigkeit

Apuliens spricht. Die Beispiele unmittelbarer Übernahme oder Nach-

ahmung attischer Sitten sind vereinzelt, trotz der ungemeinen Fülle

der Darstellungen . Nur zwei will ich vorführen : ein Kissen, worauf

Aphrodite die Füsse hält auf einer lukanischen Lekythos 6) (Abb. 74)

und Iphigeneia auf einer ehemaligen Buckingham-Amphore, die ein

geschachtetes Kleid trägt (Abb. 75) '). Diese beiden Beispiele tragen ein

entschieden attisches Gepräge. Attische künstlerische Herleitungen sind

auch manche orientalisierende Figuren, die ein geschachtetes Gewand

tragen: Lykurgos auf einer fragmentierten apulischen Vase der Sammlung

Fiedler zu Dresden ) , eine Amazone auf einer Berliner Amphore 9)

¹) HEYDEMANN : 105.

2) HEYDEMANN : 2221.

3) HEYDEMANN : 285, 22, 852.
-

PATRONI : La Ceram. ant. , Fig. 59. So

auch eine unedierte campanische Hydria im Museo Civico von Pavia.

4) HEYDEMANN : 3233.

5) HEYDEMANN : 2887.

MILLINGEN-REINACH : Peintures de vases , 41.- Élite céram . , IV. 87.

') Monum. IV. 51.
-

Arch. Ztg. 1849, Taf. 12.

8) Arch. Anz. 1891. S. 24, Fig. 9.

*) GERHARD : Ap. Vasenb. , Taf. III.

—
BAUMEISTER : Fig. 808.
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mit punktiertem Netzwerk und dergl. Aus diesen Beispielen darf

man keine Schlussfolgerung in Bezug auf unteritalische Sitten

ziehen, denn diese Vasendarstellungen sind augenscheinlich Abkömm-

linge attischer Vorbilder : einen jedenfalls geringen Wert kann man

vielleicht der Lykurgosdarstellung beimessen, wo es an lokalen Spuren

nicht fehlt. Auch ein Krater im Louvre mit Amazonenschlacht ¹)

SGGL

- eine

Abb. 75.

Nach Arch. Zeitg. 1844 Taf. 12.

Abb. 76.

Nach Millin-Reinach, Peintures I 61.

Szene griechischer Erfindung wo uns der in Abb. 76 dargestellte

Schild begegnet - ist kein wichtiger Beleg.

Diesen sparsamen, unbedeutenden, abgeleiteten Beispielen steht

aber eine ganze Reihe von Darstellungen gegenüber, die sichere Nach-

weise für echte lokale Trachten liefern. Diese Tracht besteht darin,

dass das Schachbrettgewand nicht die ganze Kleidung bildet, sondern

nur einen breiten Streifen, der unten den Rand des Chitons schmückt,

sei er mitgewoben, oder wahrscheinlicher angenäht. An Beispielen

seien hier genannt: Athena auf einer ruvesischen Amphore in der Ere-

mitage mit Priamos und Achilles 2) , Kalypso, eine Hesperide, auf der

Neapler Vase des Assteas 3) , eine Frau auf der schon erwähnten

Fiedlervase , zwei Frauen auf einer pästanischen Vase im Louvre

mit dem Mythus des Kadmos '), eine göttliche Gestalt Latona oder

Hera? auf einer apulischen Hydria mit Paris oder Hermes ³),

Megara auf der Herakles' Vase des Assteas ") , Athena und Kadmos auf der

Kadmos-Vase zu Neapel ) , eine Frau auf der campanischen Lekythos

—

¹) MILLIN-REINACH : Peintures, I. 6.

—

2) Monum. IV. 11 . BAUMEISTER: I. 792.
—
ROSCHER: III. Sp. 2961-2962.

3) MILLIN-REINACH : I. 3.

*) MILLIN- REINACH : II . 7.

—5) Monum. I. 57a. Élite céram. , II. 87.

Kunstmyth. Atlas , X. 13.

') BAUMEISTER : I. S. 665.

History, I. Fig. 107.

7) Vorlegebl . , I. 7.
—

1

— Nur Hera in OVERBECK:

WALTERSPATRONI : Ceramica , Fig. 30.

PATRONI : Cera m. , Fig. 36.
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Diese

des Britischen Museums F. 339, Alcmena auf der Vase des Python ') :

letztere Tracht ist in Abb. 77 veranschaulicht. Recht selten ist ein

vertikaler Streifen, der das Kleid vorne schmückt , wie bei einer

Büste auf der schon oben erwähnten Kadmos-Vase im Louvre.

zahlreichen Beispiele mögen insofern das lebhafteste Interesse bean-

spruchen, als Parallelerscheinungen in der attischen Vasenmalerei fehlen.

Diese eigenartige Tracht ist also echt unteritalisch. Denselben Wert

muss man einer Kriegergestalt beimessen, die auf einer Vase des Museo

Campano zu Capua auftritt und in Abb. 78 wiedergegeben ist, deren kurzer

Abb. 77.

Nach Journ. hell. st. XI

Taf. VI - VII.

Abb. 78.

Nach Jahrbuch 1909 S. 149 Fig. 20.

Abb. 79.

Nach Laborde,

Vases Lamberg I Taf. 5.

Chiton vielleicht ein Ableger der griechischen geschachteten négyvɛs ist.

Jedenfalls aber eine lokale Tracht.

"

Griechischer Herkunft sind dagegen die geschachteten Kästchen.

Auf einem Wiener Krater 2) begegnet uns ein Kästchen, dessen Schach-

brett, wie Abb. 79 zeigt, eine leichte Änderung erfahren hat. Reicher

erscheint die Verzierung an einer Vase mit Thaleia's " Entführung ³),

wo das Kästchen mit zwei geschachteten Streifen geschmückt ist, die in

der Mitte ein geschachtetes Viereck vereinigt. Ein drittes Kästchen,

auf einer Wiener Vase ') , ist mit einfachen Streifen von Schachbrett

verziert. Ein viertes Kästchen ist in Abb. 80 wiedergegeben und kommt

an einer Neapler Vase vor.

¹) Journ. hell . st. XI. Taf. VI-VII .

einem Pariser Deckel ( Élite , II . 72.
—

- -PATRONI : Ceram. , Fig. 40. Auf

MILLINGEN : Vases Coghill , Taf. IV)

trägt Apollo einen Vorderstreifen mit Schachbrett, aber aus der unvollkommenen

Wiedergabe kann man nicht beurteilen, ob die Vase unteritalisch ist.

2) LABORDE : I. Taf. 5.

3) TISCHBEIN : Collect. of engr. , I. 26. Élite , I. 16. OVERBECK:

Atlas , Taf. VI, 6.

— —

4) LABORDE : I. 10.



408 [58Vittorio Macchioro.

Auf der Assteas-Vase mit dem wütenden Herakles treffen wir ein

Gerät, das einer eingehenden Untersuchung würdig ist. Unter den

Möbeln und Geräten, die der wahnsinnige Held aufgehäuft hat, erblickt

man eine Vase oder einen Korb, der in Abb. 81 dargestellt ist. Zwei

Abb. 80.

Nach Bull. nap. II

Taf. IV.

Abb. 81.

Nach Walters, Hist. of. anc.

pottery I Fig. 107.

horizontale Streifen verzieren dieses merkwürdige Gerät, dessen Form

und auch gewissermassen Dekoration an eine schon erwähnte altapulische

Vase zu Neapel (Inv. 29159) erinnert. Es handelt sich also um eine

Wiedergabe wirklicher Geräte.

VIII .

Wir haben nun das Ende der Entwickelung erreicht, und es ver-

lohnt sich auf die Resultate einen Rückblick zu werfen. Folgende Punkte

sind besonders beachtenswert.

I. Dieselben Muster verzierten gleichzeitig die Vasen

und die Kleidungen. Wir haben sehr oft Denkmäler der beiden

Gattungen getroffen, die übereinstimmend gemustert waren. Das rauten-

förmige Netzwerk mit Kreuzchen bildet den Schmuck von Fikelluravasen

und von manchen an schwarzfigurigen Vasen vorkommenden Gewändern.

Eine andere Abänderung treffen wir auf einer ganzen Reihe von Vasen

und an einer weiblichen Gestalt der Talosvase. Einem dritten Typus

begegnen wir auf zwei Neapler Schalen und bei einer Amazone des

Neapler Kraters. Im allgemeinen ist das Übereinstimmen der Verzierung

eine zweifellose Erscheinung. Daraus folgt also : entweder geht die

Dekoration der Vasen auf Textilvorbilder zurück, oder umgekehrt. Auf

Grund der Ethnologie und der Kunstwissenschaft können wir ganz ruhig

den ersten Fall annehmen. Bevor die Geräte mit Schachbrett dekoriert

wurden, war ein Gewand in Brauch, das als Vorbild gedient hat.

II. Zwischen räumlich und zeitlich weit von einander

abstehenden Denkmälern besteht eine entschiedene Über-

einstimmung, die auf einen einzigen , ursprünglichen Aus-
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strahlungspunkt und zugleich auf ähnliche psychologische

Zustände verweist. Sowohl in Ägypten als auch in Jonien und

Griechenland wurde das Schachbrett in der Dekoration von Gebäuden

und Schiffen angewandt. Einen breiten glockenförmigen Rock treffen

wir in der Bronze- und Eisenzeit, zu Melos, auf Dipylonvasen , in Griechen-

land und Unteritalien . Betten mit geschachtetem Gewand waren in

Ägypten, in der Dipylonzeit, bei den Etruskern und in Griechenland sehr

beliebt. Überall haben wir ferner Throne vermerkt, die mit Schachbrett

verziert waren. Überall , von der mykenischen Zeit bis tief ins III . Jahr-

hundert hinein , Kästchen mit Schachbrett. Überall auch Waffen , die

das Schachbrett verzierte. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass

manche dieser Übereinstimmungen nicht als rein künstlerische Herleitungen

gelten müssen, insbesondere in Bezug auf orientalisierende Darstellungen .

Aber eine so grosse Fülle von Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen

im Typus und Gebrauch der Dekoration muss an und für sich — da

der Zufall ausgeschlossen bleibt auf Gleichheit psychologischer Zu-

stände beruhen, die auch Jahrhunderte lang fortdauern mussten .

-

III. Das geschachtete Gewand hatte religiösen Ursprung

und Charakter. Dieser dritte Satz wird durch Gruppierung der in

Betracht gezogenen Beispiele anschaulicher werden. Die im Laufe dieser

Untersuchung getroffenen Merkmale lassen sich in folgende Klassen teilen :

1. Idole. Statuetten von Klicevac, Tiryns , Thisbe, Regulini- Galassi .

Vielleicht auch die cyprische Vase mit weiblicher Büste.

2. Gottheiten. Geflügelte assyrische Gottheit, Artemis und eine

Muse auf der melischen Amphore, Götter an einer rhodischen Kylix , an

schwarz- und rotfigurigen Vasen , Megara, Alcmena usw. an unteritalischen

Gefässen.

3. Personen , die eine religiöse oder rituelle Handlung

vollziehen. Anbeter einer assyrischen Gottheit, Frauen von Dipylon-

vasen, Leierspieler auf dem Panzer von Olympia, mehrere Gestalten an

der Françoisvase, an der Situla von Bologna, Frauen einer Kallirrhoe-

vase, Flöten- und leierspielende Figuren.

4. Throne. Throne von Anubis und Hathor und auf einem Relief

von Lokri, Throne von Thetis, von Triptolemos und Keleos, von Zeus,

von Hera, von Priamos an rotfigurigen Vasen.

5. Gebäude , Gräber , Altäre . Chaldäische und ägyptische

Gebäude, Säule auf dem Sarkophag von Hagia Triada, Façade an einer

mykenischen Malerei, lokrisches Sima, attisches Akroter, Kallirrhoe-

brunnen, Altar an einer etruskischen Terrakotta , Altäre des Zeus Herkeios,

Grab des Achilles, Omphalos an schwarzfigurigen Vasen.

6. Krieger und Heroen. Hofre Ari und Ptolemaios Evergetes,

Krieger auf assyrischen Monumenten, Reiter von der Akropolis, Amazonen
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und phrygische Reiter, Telamon und Kyknos auf schwarz-, Parisgestalten

auf rotfigurigen Vasen, Lykurgos auf einem apulischen Gefäss.

7. Schiffe. Ägyptische, griechische Schiffe.

8. Betten , Polster , Kissen. Ägyptische Bette, Grablager der

Dipylonvasen, etruskische Bankettlager, Betten auf korinthischen und

schwarzfigurigen Vasen, Polster auf rotfigurigen und unteritalischen Vasen.

9. Waffen. Ägyptischer Köcher, Schild Regulini-Galassi, Helm

aus Oppeano, Gürtel aus Hallstatt, Schwertscheide aus Novilara . Helme,

Schilde samt Schildfutter und Panzer auf attischen Vasen, etruskisch

attischer Wagen, Aegis der Athena.

10. Geräte. Vasen und Dreifuss in Ägypten, mykenische , korin-

thische und Dipylonpyxides, Kästchen bei attischen und unteritalischen

Vasen, altapulischer Kalathos, Kalathos an einer pästanischen Vase.

Diese Übersicht ist schon an sich eine Gegenprobe meiner Auf-

fassung. Glücklicherweise ist aber das erste und älteste Beispiel auch

das bedeutungsvollste, denn die Statuette von Klicevac ist ohne dem

geringsten Zweifel ein Idol . In dieser hieratischen Statuette erkennen

wir ein uraltes Vorbild jener primitiven mit kostbaren Gewändern und

Schmucksachen überladene Xoana, deren ein treffliches Beispiel die in

einigen Münzen wiedergegebene Hera von Samos ist : die Schmucksachen

dieser Gottheit werden auch im Inventare des Heraions verzeichnet ¹) .

Ein rituelles Bekleiden von göttlichen Bildern war übrigens sehr gemein

im klassischen Altertum ) . Allbekannt ist das Darbieten eines Peplos

an Athena, wie es im Parthenonfries wiedergegeben ist. Auch bei an-

deren Völkern lässt sich etwas ähnliches finden . Nach ACOSTA pflegten

die Azteken einen der Statue des Huitzilopotli ganz ähnliches Idol zu

bilden, dem manche Gewänder angeboten wurden , die mit jenen Kleidern

übereinstimmten, die die Gottheit wirklich trug. Bei einer gewissen

Festlichkeit bilden die unter dem Einfluss des Sternes Ila geborenen

Koreaner manche Figürchen , die auch gekleidet werden ³) . Es kann also

keinem Zweifel unterliegen, dass die Statuette von Klicevac ein Idol ist.

Seit uralter Zeit war also das Schachbrettgewebe ein ausserordent-

lich kostbares Gewand wahrscheinlich eine Spezialität von wenigen

Orten, vielleicht von einer einzigen orientalischen oder ägyptischen Stadt

welches nur die Götter tragen durften. Die zahlreichen göttlichen

- ---

¹) COLLIGNON : Hist. sc. gr. , I. S. 107. ROSCHER: Lexikon , I. S. 2084.

BAUMEISTER : I. S. 602. Vergl. Varro bei Latt. I. 17, 8 : nobilissimum

et antiquissimum templum eius est Sami et simulacrum in habitu nubentis

figuratum .

2) Z. B. Für Apollo Amyklaios. S. Paus. III . 16, 2.

Realenz. , I. 2. S. 1998.

³) FRAZER : Le rameau d'or , II . S. 99 , 113.

Vergl. PAULY-WISSOWA:
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Gestalten, die ein Schachbrettgewand tragen, sind also für uns leicht

erklärlich. Wie man den Göttern den schönsten Körper und die schönsten

Waffen nachsagte, so auch die schönste und kostbarste Kleidung : das

Schachbrettkleid.

Religion und Ritus waren einst und sind noch jetzt beinahe das-

selbe : es war also eine natürliche Folge, dass die Priester beim Kultus

jenes Gewand trugen, das anfangs nur Gott tragen darf : so geschah,

dass die göttliche Kleidung eine priesterliche und sakrale Klei-

dung ward, wie die Beispiele der dritten Gattung bestätigen .

Entweder als priesterliches oder auch als göttliches Gewand

musste dieses Gewebe in erster Linie den Thron eines irdischen Gottes,

des Königs, später auch der Heroen schmücken, worauf sie in der

vollen Pracht ihrer Mächtigkeit zu sitzen pflegten (4. Gruppe) . Dass

ferner das Schachbrettgewand auch an Altären und sakralen Gebäuden, wie

die 5. Gruppe aufzählt, vorkommt, das ist aus der Religion zu erklären.

In Bezug auf den Kallirrhoebrunnen erinnere ich daran, dass derselbe

einen sakralen Charakter hatte, denn die Jungfrauen pflegten sich

daran vor der Heirat zu reinigen ' ) . Es lag ferner in der Natur der

Sache, dass dieses göttliche Vorrecht bald auch auf die Halbgötter und

Heroen der 6. Gruppe überging. Manche dieser Heroen rühmten sich

ja einer göttlichen Abstammung: als Halbgötter wurden sie jeden-

falls betrachtet.

Der Jenseitsglauben , der mit der Religion aufs engste verbunden

war, erklärt uns das Vorkommen des Schachbretts an Gräbern, Grab-

schiffen und Grablagern, die in der 5., 7. und 8. Gruppe aufgesammelt

worden sind . Auch der Übergang vom Grablager zum gewöhnlichen Bett

(8. Gruppe) wird natürlich erscheinen, wenn man bedenkt, dass eine

tatsächliche Verschiedenheit beider Gattungen nicht bestand. Jedes Bett

konnte als Leichenbett dienen : auch reiche mit prunkvoll gestickten Ge-

wändern ausgestattete Bette liebte der Grieche ausserordentlich²) . Es ist

auch durchaus nicht ausgeschlossen, dass manche der in Betracht

kommenden Bankettszenen einen gewissermassen rituellen Inhalt hatte .

Abgesehen davon, ist dieser Übergang nur ein Widerschein jener Ver-

menschlichung des Motivs , die die Krieger der 6. Gruppe und die

gewöhnlichen Polster der 8. Gruppe bekunden.

Auch der Verzierung der Waffen (9. Gruppe) liegt diese Auf-

fassung zugrunde. Nun tragen auch die Heroen jene prunkvolle

Panzer und Helme, die einst nur den Göttern zuzukommen schienen .

¹) Vergl. DAREMBERG-SAGLIO : Dictionn. , II . S. 1230.

2) DAREMBERG-SAGLIO : III . 2. S. 1025.
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-Die Aegis der Athena die göttliche Waffe an sich ist in der Tat

immer mit Schachbrett gemustert.

Endlich verziert man mit dem uralten Motiv auch häusliche und

gemeine Geräte wie jene , die in der Gruppe 9 zusammengefasst sind.

Es lässt sich aber nicht leugnen, dass die Dekoration der weiblichen

Kästchen auch durch einen ursprünglich religiösen Gebrauch zu erklären ist.

Denn es war eine allgemeine, feierliche Sitte, der Braut die prächtigen

Hochzeitsgeschenke ( navλia) an dem der Hochzeitsnacht folgenden Tag

zu überreichen ¹ ) : und dieselben enthielten natürlich nach griechischer

Sitte manche schöne Kästchen. Anfangs war also das weibliche Käst-

chen geradezu ein ritueller Gegenstand ; nun erklärt es sich, warum

dieselben so oft in weiblichen Szenen vorkommen.

Manche der Erörterungen, die hier nur flüchtig angedeutet worden

sind, fussen auf vielen , den Soziologen recht bekannten Erscheinungen . Der

Zusammenhang zwischen Gott und Heros , zwischen Gott und König

zwischen Religion und Ritus , zwischen Religion und Jenseitsglauben,

das Sichvermenschlichen göttlicher Begriffe, das Fortdauern durch ver-

schiedenartige Stufen der Entwickelung von Gebräuchen und Sitten,

insbesondere ritueller Natur : alle diese sind wichtige soziale Wahr-

nehmungen, die sich volle Gewissheit schon errungen haben und hier

als vorausgesetzt gelten müssen. Nur eines möchte ich hervorheben :

wäre auch meine religiöse Auffassung irrig, so bleibt doch die Tat-

sache, dass die von mir ins Licht gebrachten Übereinstimmungen nicht

zufällig sind. Ein einziger Gebrauch , eine einzige Sitte, die

Jahrhunderte lang bei verschiedenen Völkern gedauert hat, muss hier

vorausgesetzt werden. Aber was für eine Sitte , wenn nicht eine

religiöse überhaupt? Welche Folgerungen sind wir im Stande aus

allen diesen Tatsachen zu ziehen , wenn nicht jene von mir schon

anfangs ausgesprochenen, die das Korollarium meiner ganzen Unter-

suchung sind?

Aber noch etwas. Ich will der Ethnologie einige Schluss-

folgerungen entnehmen, welche die Gegenprobe meiner Theorie liefern

werden 2).

Diese Wissenschaft lehrt uns, dass zuerst der menschliche

Körper verziert wurde, dann aber die Kleidungen. Der psychologische

Trieb dazu war eine gewisse Freude an Farben, aber der unmittelbare

Zweck war auch der Wunsch, seinem eigenen Körper eine ungemeine

¹) DAREMBERG-SAGLIO: III . 2. S. 1653s.

2) Die von mir angenommene Auffassung ist u. a. von WUNDT zusammen-

gefasst worden (Völkerpsychologie , II . Mythus und Rel. , I. S. 106, 157f.,

167, 199 f. , 207ff.) .
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Würde zu schenken ; deshalb trugen und tragen noch immer der

König, der Priester und der Krieger besondere Trachten. Da dieselben

auch gewissermassen als prophylaktisch gelten, so geht der Gebrauch

leicht auf die Waffen , insbesondere die Schutzwaffen (Schild

und Helm) über. Ganz natürlich breitet sich dann die Sitte auf die

sakralen Geräte und endlich auf die gewöhnlichen Geräte über-

haupt aus , die man gerne schmückt , weil der Besitzer selbst durch

Vermittelung seiner Gegenstände und Geräte eine persönliche Feierlich-

keit erzielen will .

Alle diese Wahrnehmungen , die bei zahlreichen ungebildeten

Völkern bestätigt worden sind, bilden die psychologische Voraussetzung

meiner Untersuchung. Nur aus psychologischen und atavistischen Gründen

lässt sich die ganze Reihe von Erscheinungen erklären. Die Ethnologie

sagt uns also das letzte Wort über das grossartige religiöse Phänomen,

das ich ins rechte Licht gestellt zu haben glaube.





II. Mitteilungen.

Der erste Baltische Archäologen-Kongress

zu Stockholm, 13. bis 17. August 1912.

Von Gustaf Kossinna.

Mit Tafel LIII und 14 Textabbildungen.

Das Jahr 1912 hat eine solche Fülle von Tagungen gebracht, die

der vorgeschichtlichen Archäologie entweder ausschliesslich gewidmet

waren, oder sie wenigstens in den Vordergrund ihrer Interessen stellten ,

wie noch keines zuvor. Ich nenne nur die Dortmunder Tagung der

Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte , den Internationalen Prä-

historiker- und Anthropologen-Kongress zu Genf, die Hauptversammlung

des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine zu

Würzburg, den 3. Internationalen Archäologen- Kongress zu Rom. Zu

diesen, zum Teil althergebrachten Versammlungen trat mit dem Balti-

schen Kongress eine ganz neue Art von Tagungen . In der Erkenntnis,

dass die Zusammenfassung mehrerer Wissenschaften , z . B. der Vorge-

schichte, Anthropologie und Ethnologie, bei einem Kongress, zumal bei

einem internationalen, ein überlebtes , heute verfehltes Unternehmen ist

und dass für uns Prähistoriker nur noch die Kongresse für Vorgeschichte

in Betracht kommen, war man in Schweden auf den trefflichen Gedanken

gekommen, fachmännische Vertreter der Vorgeschichte aus den Ländern

um die Ostsee herum nach Stockholm einzuladen zu gemeinsamer Be-

ratung, zum Austausch wichtiger neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ,

zu gemeinsamem Besuch bedeutsamer Denkmäler der Vorzeit und

wichtiger Untersuchungsstätten, endlich zu erhöhter Pflege persönlicher

Beziehungen.

Seit den ältesten Zeiten stehen die Länder um die Ostsee herum

in denkbar engster Verkehrs- und Kulturgemeinschaft, was nicht wunder

nimmt, da sie zugleich die Urgebiete germanischer Bevölkerung sind :

so sind sie für die Vorgeschichte in höherem Sinne eine einheitliche

Kulturprovinz.

Mannus, Bd. IV. 28
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Dieser verlockenden Einladung waren die Gelehrten aus Skandi-

navien, Finnland, den baltischen Provinzen Russlands und aus Nord-

deutschland in grosser Zahl gefolgt, nämlich 76, einschliesslich der Damen,

von denen jedoch eine Anzahl gleichfalls Fachleute waren. Von diesen

76 Teilnehmern waren 31 Schweden und 21 Deutsche, 12 Finnländer,

5 Deutschlivländer, 4 Petersburger , 3 Norweger. Dänemark war auf-

fallenderweise unvertreten. Unsere Wissenschaft wandelt in Kopenhagen

schon lange ihre ganz eigenen Wege ; nun zeigt sich dort bedauerlicherweise

auch äusserlich und persönlich dieses Beiseitestehen . Von den Deutschen

waren 19, von den anderen Nationen 15 Teilnehmer zugleich Mitglieder

der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte, so dass also fast die Hälfte

der Teilnehmer unserer Gesellschaft angehörten und der Kongress für

uns das Ansehen gewann, als wäre er die Fortsetzung der zu Anfang

August abgehaltenen Dortmunder Tagung.

Von unserem Vorstande waren anwesend : Prof. KOSSINNA, Prof.

BEZZENBERGER, Dr. HAHNE (Dr. BLUME hatte wegen Geschäfts-

überhäufung in letzter Stunde leider abschreiben müssen) ; von unserem Aus-

schuss Rektor RADEMACHER ; sonst noch die Herren BAUM, GUMMEL,

HEINRICH und Frau, KUMM, KRÜGER, LIENAU und Frau, PEISER,

SEGER und Frau, STIEDA, THOMAS, WAHLE, WINKLER,von aus-

wärtigen Mitgliedern : MONTELIUS, ABERG, AILIO, ALMGREN, ARNE

und Frau, BRÖGGER, CEDERHVARF und Frau, HACKMAN, FRÖDIN,

SCHETELIG und Frau, SCHNITTGER (vgl . Taf. LIII).

Unwillkürlich schweiften die Gedanken der ältesten Kongressteil-

nehmer zurück zu dem Internationalen Kongress für vorgeschichtliche

Anthropologie und Archäologie, der 1874 in Stockholm tagte und wohl

der glanzvollste in der langen Reihe dieser Kongresse war. Unsere

Wissenschaft, die in Skandinavien längst zum kritischen Stadium fortge-

schritten war, befand sich in den meisten Ländern Europas damals

noch in ihrem enthusiastischen Stadium.

Bewiesen wurde dieser noch ungeteilte Enthusiasmus der Fachleute

aller Nachbarwissenschaften wie weitester Laienkreise schon durch die

ungeheure Teilnehmerzahl von 1640 Personen, darunter 881 Schweden

und 759 Ausländer, Vertreter sämtlicher Staaten Europas und unter

letzteren bezeichnenderweise 252 Franzosen nebst 65 Belgiern, weiter

162 Engländer, aber nur 56 Deutsche und 50 Dänen.

Ehrenpräsidenten waren CAPELLINI , DESOR, WORSAAE ; Vize-

präsidenten waren BOGDANOFF, DUPONT, FRANKS, der ältere

HILDEBRAND , (Bror Emil) , LEEMANS , DE QUATREFAGES ,

VIRCHOW, Generalsekretär war der jüngere HILDEBRAND (Hans) ,

Sekretäre waren : CAZALIS DE FONDOUCE und CHANTRE, MON-

TELIUS und RETZIUS (Gustaf) , Hilfssekretär war STOLPE.

Von allen diesen Gelehrten leben heute nur noch DUPONT

und die damals noch jugendlichen 5 Sekretäre : Hans HILDEBRAND,

CAZALIS , CHANTRE, MONTELIUS, RETZIUS. Verstorben ist auch

der Hilfssekretär Hjalmar STOLPE , dessen berühmtes Ausgrabungs-

gebiet auf der Björkö damals von ihm zum ersten Male der Wissen-

schaft gezeigt und erklärt wurde und seitdem das Ziel aller Stockholm-

fahrer unter den Archäologen geworden ist und der später das ebenso

berühmt gewordene Gräberfeld von Vendel in Arbeit nahm, dessen
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Schätze ein Hauptanziehungspunkt für den baltischen Kongress von 1912

bildeten.

Vom damaligen Ausschusse lebt nur noch der greise PIGORINI

(Rom), von sonstigen Teilnehmern leben noch Soph. MÜLLER und

Wald. SCHMIDT (Kopenhagen), ASPELIN (Helsingfors) , CARTAILHAC

(Toulouse), BECQUET (Namur), ANDERSON (Edinburg), K. RYGH

(Drontheim) , KOLLMANN (Basel, damals München) ; alles in allem also

nur noch 15 der damaligen Teilnehmer. Unter den deutschen Teilnehmern

von 1874 seien ausser KOLLMANN genannt : BASTIAN, FRAAS der

Ältere, E. FÖRSTEMANN, GENTHE, GREMPLER, HANDELMANN,

HELM (Danzig), A. KUHN, LISSAUER, MANNHARDT, MESTORF,

v. QUAST, SCHAAFFHAUSEN, VIRCHOW, WATTENBACH, ZITTEL.

Unter den schwedischen Teilnehmern fielen auf : Prof. Esaias TEGNER

aus Lund, der Dichter, und Graf GOBINEAU, damals französischer Ge-

sandter in Stockholm.

Dienstag, den 13. August.

Um 10 Uhr eröffnete Reichsantiquar MONTELIUS den Kongress

mit einer Begrüssung der Teilnehmer, insonderheit der zahlreich er-

schienenen Ausländer und erinnerte an den im Jahre 1874 zu Stockholm

abgehaltenen Internationalen Prähistoriker- und Anthropologen-Kongress.

MONTELIUS wurde sodann auf Vorschlag von Prof. KOSSINNA

zum Vorsitzenden des Kongresses, ebenso Antiquar ARNE zum Schrift-

führer gewählt. Der Vorsitzende berief sodann den Alt-Reichsantiquar

Hans HILDEBRAND, den Generalsekretär des Stockholmer Kongresses

von 1874, zum Ehrenvorsitzenden, Prof. KOSSINNA als Vertreter des

Südbaltikums und den Germanisten Prof. F. BRAUN (St. Petersburg)

als Vertreter des Ostbaltikums zu stellvertretenden Vorsitzenden.

Nun folgten die wissenschaftlichen Vorträge .

Professor Rutger SERNANDER, Uppsala :

Die geologische Entwickelung des Nordens nach der Eiszeit

in ihrem Verhältnis zu den archäologischen Perioden.

SERNANDER sprach zunächst über die in Deutschland durch

volkstümliche Darstellungen bereits bekannt gewordenen wichtigen Unter-

suchungen De GEERS an dem wegen seines Aussehens sog. Bändertone,

richtiger Eismeer- oder Voldiaton , von dem er einen kleinen Block als

anschauliche Probe vorzeigte¹) . Es sind das jene unter den Endmoränen

der Nacheiszeit abgelagerten Tonschichten, deren äussere Enden ent-

sprechend dem jährlichen Zurückweichen des Gletschers dachpfannen-

artig übereinanderliegen und so eine Jahreszählung ermöglichen, die

neuerdings an absolute Jahreszählungen angeknüpft werden konnte.

Danach dauerte der Rückgang des Landeises von Schonen bis Norrland

5000 Jahre und erfolgte in Norrland vor 8000 Jahren. Schonen wurde also

vor etwa 13000 Jahren vom Eise verlassen . In der Voldiaperiode hatte es

¹) Diesen Block machte der Vortragende nach Schluss der Sitzung Professor

KOSSINNA zum Geschenk, der ihn bei der dem Bericht über den Baltischen Kon-

gress gewidmeten Sitzung der Berliner Zweiggesellschaft am 21. November aus-

stellte und dann dem Geographischen Institut der Berliner Universität übergab.

28*
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südgrönländisches Klima, in der folgenden

Ancylusperiode zunächst ein unbestimmtes

subarktisches, später ein trocken und

warmes boreales Klima. Mit dem Beginn

der Litorinazeit, 6000 vor Chr. , setzt die

postglaziale Wärmezeit ein, die bis zum

Ende der Bronzezeit stets an Wärme zu-

nimmt. Durch zufällige Funde von Alter-

tümern in den schwedischen Torfmooren

hat die sehr eingehende Moorforschung

eine Gleichsetzung archäologischer Perio-

den mit Torfmoorschichten herausarbeiten

können (Abb. 1 ) . Und zwar folgt einem

mildem Seeklima (subatlantisch) , das bis

zum Ende der Dolmenzeit reicht, eine

trockene Wärmezeit (subboreal) , die dem

Klima des mittelrussischen Ackerbauge-

bietes entsprach, nur dass sie wohl noch

wärmer war, mit etwa 2 " C höherer Jahres-

temperatur als heute in Schweden. Sie

herrschte während der steinzeitlichen

Perioden der Ganggräber und der Stein-

kisten und während der ganzen Bronze-

zeit und wurde dann zu Beginn der Eisen-

zeit (um 700 vor Chr.) infolge eines völligen

Klimasturzes durch ein feucht und kaltes

Klima abgelöst, das in ganzer Schärfe so-

gleich einsetzt und im Verlaufe von zwei

Jahrtausenden bis heute nur um ein Ge-

ringes besser geworden ist. Mit Recht

erinnerte SERNANDER an den Fimbul-

winter der nordischen Mythologie. Während

der subborealen Wärmezeit des letzten

Teiles der Steinzeit und der ganzen

Bronzezeit reicht die Nordgrenze von

Kiefer, Hasel und Wassernuss um 3 Breiten-

grade weiter nach Norden, als es seit

dem Klimasturz der Fall ist. Hirse wurde

in der Bronzezeit weit nach Norden ange-

baut ; seit der Eisenzeit gedieh er aber

nur noch in Schonen ; der Weizenbau in

Skandinavien und Finnland erhielt durch

den Klimasturz der beginnenden Eisenzeit

seinen Todesstoss. Es sei zu vermuten,

dass die Verschlechterung der Lebensbe-

dingungen eines Ackerbauvolkes , die natur-

gemäss am stärksten in der Randzone

des Klimawechsels fühlbar werden musste,

auch Verschiebungen der Bevölkerung ver-

ursacht habe.
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Eine Untersuchung der Zahlenverhältnisse der schwedischen Funde

aus dem Ende der Bronzezeit und der frühen Eisenzeit, wesentlich auf

Grund des Bestandes des Stockholmer Museums, hat gezeigt, dass die

5. Bronzezeitperiode in 250 Jahren (1000-750 vor Chr.) 140 Funde

bietet, während die beiden Perioden früher Eisenzeit, die von 550 bis

150 vor Chr. reichen , in 400 Jahren nur 80 Funde bieten. Die

zwischenfallende Periode VI der schwedischen Bronzezeit (750-550),

eigentlich schon Eisenzeit, nimmt auch in der Anzahl der Funde eine

Mittelstellung ein.

In der Diskussion trat SARAUW gegen SERNANDER auf, indem

er daran festhielt, dass Maglemose in die Ancylusperiode und nicht an

den Beginn der Litorinaperiode zu setzen sei. - KOSSINNA brachte

die ihm längst bekannte, nunmehr aber statistisch belegte Tatsache, dass

seit der Klimaverschlechterung zu Beginn der Eisenzeit die schwedischen

Funde plötzlich so ausserordentlich spärlich wurden, mit seiner seit

Jahrzehnten auf archäologischer Grundlage aufgebauten Meinung zu-

sammen, dass zu Beginn der Eisenzeit aus Schweden eine grosse Be-

völkerung in die Weichselgegenden übergesiedelt sei, die allmählich zu

dem Stamm der Ostgermanen auswuchs. MONTELIUS erinnerte

daran, dass die zur selben Zeit eintretende Verlegung des Bernstein-

handels von Jütland nach Ostpreussen hierbei wohl mitgewirkt habe.

(Doch hat KOSSINNA längst es ausgesprochen, dass die Eröffnung des

ostpreussischen Bernsteinhandels nur die Folge der Tatsache sein kann,

dass nunmehr Germanen die ostpreussische Küste aufsuchen konnten

und aufsuchten : Zs. f. Ethnol . 1902, S. 216) ¹) .

―

Nach diesem grosszügigen Vortrage SERNANDERs, der dem künf-

tigen Zusammenarbeiten der Diluvialgeologie und Pflanzengeschichte

mit der vorgeschichtlichen Archäologie neue Bahnen wies, sprach Museums-

Assistent S. LINDQUIST (Stockholm) über die

Ansiedlungsgeschichte von Nerike und den angrenzenden

Provinzen während der Stein- und Bronzezeit.

Seit Jahrzehnten häuft das Historische Museum in Stockholm die

einkommenden Funde des Steinalters und kein Stück wird verschmäht,

nur die Fundverhältnisse gesichert sind . So ist es möglich für

jede Landschaft die früheste Besiedelungsgeschichte festzustellen .
Der

¹) Bekanntlich ist von dem ausgezeichneten Erforscher der nordwestdeutschen

Hochmoore, Prof. Dr. C. A. WEBER in Bremen, nachgewiesen worden, dass in

diesen Mooren der untere, ältere Sphagnetum-Torf von dem oberen, jüngeren

Sphagnetum-Torf durch einen trockenen „ Grenzhorizont" geschieden wird, der meist

aus Heidetorf, oft auch aus Waldtorf besteht. WEBER setzte den Grenzhorizont

in die boreale Trockenperiode zu Ende der Ancylusperiode. Nach eigenen neuen

Untersuchungen hat SERNANDER 1911 festgestellt, dass der Grenzhorizont durchaus

gleichzeitig ist mit der skandinavischen subborealen Trockenperiode, also dem Ende

der jüngeren Steinzeit und der Bronzezeit entspricht. Dadurch werden manche der

hannöverschen Bohlwege zeitlich festgelegt, so der Bohlweg III des Aschener Moores

in die Bronzezeit, andere sogar in die Steinzeit. (Geolog. Fören . Förhandl. 1912,

S. 467 ff.). Die germanischen Moorleichen der späten Kaiserzeit liegen durchweg

im oberen Sphagnetumtorf. Neue Untersuchungen dreier hannöverscher Moore

durch WEBER im Vereine mit Dr. Hans HAHNE haben neue bestätigende Datie-

rungen gebracht : hoffentlich werden diese Ergebnisse baldigst durch Veröffentlichung

der wissenschaftlichen Welt zugänglich gemacht.
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Redner führte das aus für die Gegend Oerebro. Er zeigte die starken

Verschiedenheiten der Wasserstandshöhe des Hjälmarsees einst und jetzt,

die mit dem Jahrtausende währenden allmählichen Zurückweichen des

einst so hoch stehenden Litorinameeres zusammenhängen. Die ältesten

Steinzeitfunde stammen von Landhöhen, die 60 m über dem heutigen

Wasserspiegel sich befinden , wo einst die Ostseeküste lag. Das

Meer reichte damals durch das Mälartal tief hinein ins Herz Schwedens.

Die Funde aus der Dolmenperiode reichen schon etwas tiefer hinab,

aber nicht weiter als 40 m über dem Meeresspiegel, Funde aus der

Ganggräberzeit zahlreich bis 30 m, zuweilen noch bis 25 m und erst

die Funde aus der Steinkistenzeit gehen bis zum heutigen Strande des

Hjälmar und sogar noch etwas weiter herunter. So lässt sich für alle

Siedlungsstätten die Lage des Meeresstrandes in den verschiedenen

Steinzeitabschnitten feststellen .

Dann führte Museums-Konservator M. LIENAU (Lüneburg) eine

kleinste menschliche Bronzefigur der älteren Bronzezeit vor aus

einem Grabhügel bei Kolkhagen Kr. Lüneburg. Sie stellt einen Anhängsel

dar zu einem Bronzehalsschmuck, der in einem Holzkästchen der toten

Frau ins Grab mitgegeben worden ist. Eigentümlich ist die Ähnlichkeit

dieser absichtlich roh gehaltenen Form mit den schematischen Männer-

darstellungen der schwedischen Felsenzeichnungen . Beides gehört in

die 2. Periode der Bronzezeit. KOSSINNA hat bereits bei Gelegenheit

des Grabfundes von Anderlingen, Kreis Bremervörde, mit seinem Bild-

stein, auf den Zusammenhang dieser Figuren mit den skandinavischen

Felsenzeichnungen, sowie weiterhin mit der Einwanderung der eigent-

lichen Germanen aus Skandinavien nach Hannover zu Beginn der älteren

Bronzezeit hingewiesen (Korresp . - Blatt d . Gesamt-Ver.d . Gesch. Ver. 1908) .

Eine ausführliche Veröffentlichung des Fundes wird der 5. Band des

Mannus bringen.

Nach dem kurzen gemeinsamen Mittagsmahle , das in ungezwungener

Weise jedesmal in den gemütlichen Räumen des Strandhotels einge-

nommen wurde, wurden die Vorträge, nunmehr unter dem Vorsitz Hans

HILDEBRANDs, fortgesetzt. Statt des der deutschen Vortragssprache

nicht mächtigen Dozenten A. SPITZYN (St. Petersburg) sprach sein

Schüler TISCHTJENKO über Steinzeitgegenstände aus dem

Schirskoje - See nahe Jekaterinburg (Ural) und von einem

neolithischen Wohnplatze bei Wyschnij Wolotschok, Gouv.

Twer. Vorgezeigt und erläutert wurden Knochenharpunen, Pfeil- und

Speerspitzen, die charakteristischen Geräte eines Jäger- und Fischer-

volkes, angeblich aus dem frühen und mittleren Bronzealter Russlands ,

wie sie durch das ganze nordeuropäische und asiatische Russland hin

vorkommen und in nächster Verwandtschaft zur arktischen Schiefer- und

Knochenkultur Skandinaviens stehen (vergl. KOSSINNA: Ursprung der

Urfinnen, Mannus I). Interessant waren meisterhaft gearbeitete Elch-

köpfe, ähnlich den bekannten uppländischen . Die sicher sehr wichtigen

Diskussionsreden von ALMGREN und SARAUW hierzu anzuhören, war

Referent wegen der Vorbereitung des Projektionsapparates zu seinem

eigenen Vortrage leider verhindert.

ALMGREN wird sich wohl in demselben Sinne ausgesprochen

haben, wie er das in seiner bei der Tagung verteilten, neuen trefflichen
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Schrift getan hat, auf die hier nachdrücklichst hingewiesen sei : Några

svenska-finska stenåldersproblem, en orienterings-försök. Stockholm

1912, dass nämlich die archäologischen Tatsachen (Keramik, Schiefer-

geräte) unzweifelhaft dartun , dass mit KOSSINNA und gegen BRÖGGER

ein Fortschreiten dieser Knochen- und Schieferkultur von Ostschweden

über Finnland nach Russland erfolgt ist, nicht umgekehrt.

Es sprach nun Mag. K. SOIKKELI (Helsingfors) über die Fund-

verhältnisse der Tongefässe der steinzeitlichen Wohnplätze

Finnlands. Redner schilderte an der Hand zahlreicher Photographien

namentlich die Grabungsverhältnisse an der Wohnstätte zu Häyrynmäki

bei Wiborg, wo mehr als 68 000 Scherben gefunden worden sind. Überall

in Finnland kommen die Reste der Tongefässe nur in kleinen Scherben

zum Vorschein, mit Ausnahme der Ålandsinseln , wo auch heile Gefässe

gefunden wurden, wohl weil dort der Ton mehr Kalkgehalt besitzt. Die

Scherbenfunde häufen sich um die Wohnstätten herum und auch bei

den Vorratsplätzen. Durch zehnjährige, aussergewöhnlich genaue Unter-

suchung ist es möglich gewesen, in Häyrynmäki mehrere Kulturperioden

zu scheiden. Viele Geschlechter sind über die Hügellehne hinwegge-

gangen, indem sie die alten Wohnungen aufgaben und immer wieder

neue errichteten .

Nunmehr hielt Prof. KOSSINNA (Berlin) einen Lichtbildervortrag

über die Herkunft der ostdeutschen Bevölkerung der Bronze-

zeit. Da der Inhalt dieses Vortrages sich teilweise mit dem deckt,

was der Redner einerseits in den Abhandlungen „Zur älteren Bronze-

zeit Mitteleuropas " I , II und III (Mannus 1911 und 1912) , andererseits

in dem Buche „ Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale

Wissenschaft" (Würzburg 1912 , S. 41 ff.) , sowie in seiner „ Herkunft

der Germanen" (Würzburg 1911 ) ausgeführt hat, so sei hier nur kürzer

darüber berichtet. Unterstützt wurde der Vortrag dadurch, dass jedem

Zuhörer ein Exemplar der in der „ Deutschen Erde" 1912, Heft 41 ,

Tafel 14, erschienenen Neubearbeitung jener Karte eingehändigt wurde,

auf der Redner die Siedlungen der drei Völkerstämme Mitteleuropas

während der älteren Bronzezeit (Periode II 1700-1400 vor Chr.)

eingetragen hatte, nämlich der Germanen, Kelten und Illyrier. Redner

zeigte zunächst , dass in Nordwest- und Mittelwestdeutschland bereits einige

Zeit vor der letzten Periode der Steinzeit eine Verödung der Sied-

lungen durch Auswanderung der Bevölkerung eingetreten sei . Hier

wanderten am Ende der Periode I der Bronzezeit von Norden her über

Schleswig-Holstein die Germanen ein und besetzten Hannover und die

Altmark bis ans Mittelgebirge heran. Gleichzeitig rückte von der oberen

Donau nordwärts über Westdeutschland das neu erstandene Volk der

Kelten vor.

-

Anders in Ostdeutschland. Hier trat Auswanderung und Land-

verödung erst am Ende der Periode I der Bronzezeit ein und es erfolgte

Einwanderung neuer Völker um die Mitte der Periode II , und zwar von

Westungarn und Nord-Österreich her über Schlesien, Posen, Hinter-

pommern bis an die Odermündung. Redner zeigte durch zahlreiche

Lichtbilder den charakteristischen Inhalt der germanischen Kultur dieser

Periode II in Skandinavien, Dänemark, Schleswig - Holstein, West-

Mecklenburg, dann eine mit einigen fremden Bestandteilen gemischte
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Kultur in Ostmecklenburg und Nordbrandenburg, endlich das Fehlen

jeglicher germanischen Kulturerzeugnisse und die Alleinherrschaft jener

oben genannten ungermanischen Bestandteile in dem angrenzenden ost-

deutschen Gebiete von der Odermündung ab ostwärts und südwärts.

Dazu gehören vor allem ein besonders gearteter weiblicher Schmuck, wie

grosse Arm- und Beinspiralen, Fussknöchelringe mit Endspiralscheiben,

schwere Halsringe mit Endstollen , Hufeisenarmringe mit Wolfszahnmuster,

ostdeutsche Ösennadeln, Blechgürtel mit gebuckelter Verzierung, Hals-

zierat in Form von Hängetutuli mit konzentrischen Rippen und Mittelspitze

oder in Form von tütchenförmigen Spitzhütchen ; aber auch die Gerät-

formen des sogenannten Lappenbeiles, vornehmlich jedoch die Keramik

(besondere Krugform, besonders Buckelornament) . Diese ostdeutschen

Typen setzen sich mit geringen örtlichen Veränderungen unter Zuwachs

einiger neuer und Fortfallen einiger der ostdeutschen Typen , in den

• Hauptzügen aber gleichartig südwärts fort nach Böhmen, Mähren, Nieder-

österreich , West- und Süd-Ungarn, Kroatien, Bosnien, ja sogar nach

Venetien. In der ganzen Südhälfte dieses genannten gewaltigen Ge-

bietes sass noch in den letzten Jahrhunderten vor Chr. der grosse indo-

germanische Stamm der Illyrier. Und die ptolemäische Karte von

Grossgermanien zeigt uns noch für das 2. Jahrhundert nach Chr. in

Ostdeutschland (Posen, Schlesien, Mähren, Böhmen) zahlreiche echt

illyrische Ortsnamen. Es gehört also keine grosse Kühnheit dazu, um

den Schluss zu ziehen, dass wie überall, so auch hier in Ostdeutschland

eine nach aussen hin sich merklich abhebende Kulturübereinstimmung

Volksgleichheit bedeutet. Auch in Ostdeutschland sassen einst Illyrier

und vielleicht hiessen sie einst Veneter, wie ihre oberitalischen Brüder.

Dann würde sich erklären, warum die Germanen auf diejenigen ihrer

Ortsnachbarn, die später in die verlassenen Sitze der Veneter ein-

wanderten, nämlich die Slawen, den Namen Veneter, heute „Wenden“,

übertrugen.

Um 6 Uhr vereinigte sich der Kongress zu einem Festmahle

auf Skansen , zu dem Reichsantiquar MONTELIUS und Frau ge-

laden hatten. Eine stimmungsvollere Festhalle für germanische Archäologen,

als der Oberstock des Festhauses in Skansen, der wie eine altgermanische

Fürstenhalle anmutet, lässt sich kaum denken, mitteninne in jenem wunder-

vollen Park, der das erste und zugleich grossartigste Freiluftmuseum der

Welt in sich schliesst. Und dazu als Bedienung nur echte Dalekarlierinnen

in ihrer einzig schönen malerischen Tracht, die von dem tiefen Rot so

beherrscht wird, dass ihre Buntheit nichts von südländischer Grelle an

sich hat, sondern eine Freude für das germanische Auge ist. So war denn

auch die Stimmung der hundert Gäste bald die wärmste, wie sich an

dem vollen Anklang zeigte , den Prof. KOSSINNA bei der Versammlung

fand, als er in seiner Rede über die Beziehungen skandinavischer und

norddeutscher Archäologie schliesslich ausmündete in ein Hoch auf den

Altmeister MONTELIUS, den alle anwesenden Fachgenossen verehrten ,

wie Kinder ihren lieben Vater verehren . Ich danke , Kinder ! lautete

die launige Antwort des Seniors der Archäologen, nachdem der brausende

Hochjubel sich gelegt hatte.

Nach Beendigung des Festmahles und des gleich anschliessenden

Kaffees , der im Untergeschoss des Blockbaues eingenommen wurde,
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kehrte man zurück in die Festhalle und sah an einer Säule aufgestellt

einen einsamen ländlichen Fiedler, der dann den ganzen Abend uner-

müdlich die volkstümlichen Tanzweisen erklingen liess . Von der unge-

wöhnlich stark beim Kongress vertretenen Jugend im Verein mit den

Dalekarlierinnen wurden reizende Volkstänze und Reigen aufgeführt,

woran sich zuletzt ein noch lange währendes allgemeines Tänzchen

anschloss.

Der 2. Tag , 14. August, war einem Ausflug nach Upsala

gewidmet.

Die Führung lag hier allein in den Händen von Oscar ALMGREN,

dem Dozenten für Vorgeschichte an der Universität in Upsala. Der

erste Gang galt dem Universitäts - Museum für nordische Alter-

tümer, das in dem einstigen Gewächshause Linnés untergebracht ist

und zunächst als Lehrsammlung für den Universitätsunterricht dient,

zugleich aber Provinzialmuseum für Uppland ist . Ungemein reich sind

die Steinzeitfunde aus dem westlichen höher gelegenen Uppland (etwa

100 Stück), Zeugen einer Zeit, während der das Ostgebiet der Provinz

noch vom Meere bedeckt war. Vgl. die beiden Schriften von G. EKHOLM :

Upplands Stenålder (1910) ; Upplands Bronsålder (1911 ) . Viel bewundert

wurde ein bei Bragby , Kirchspiel Ramsta , neugefundenes herrliches

Bronzekurzschwert mit besonders gegossenem, massiven Bronzegriff und

reicher Linienverzierung auf der breiten triangulären Klinge, vom Ende

der I. Periode der Bronzezeit, das erste dieser Art aus Schweden. Eine

Festausgabe der „Upsala Nya Tidning" brachte eine ausführliche Schil-

derung der Vorzeit Upplands mit mehreren grossen Abbildungen neu

gefundener Felsenzeichnungen und Bronzen, darunter auch jenes schönen

Schwertes. ALMGREN selbst spendete den Teilnehmern seine

,,Upplands Fornminnen" Uppsala 1912, Grundlinien für seine Vorlesungen

des eben verflossenen Sommersemesters, sowie den Sonderabdruck der

grossen Arbeit „Alunda Sockens Fornminnen ", Altertümer des Kirchspiels

Alunda, die er im Verein mit Carl SILWER und Aug. ERIKSSON in

Heft 28 der „Upplands Fornminnes Foreningens Tidskrift " hat erscheinen

lassen.

-

Der das Universitäts-Museum umgebende Park ist der ehemalige

Botanische Garten Linnés : hier befinden sich zahlreiche Runensteine,

besonders solche des 11. Jahrhunderts, deren die Provinz Uppland nicht

weniger als 1000 besitzt.

Dann ging es nach dem Dom , der die Grüfte der Vasakönige

und Linnés enthält, nach dem neuen Gebäude der Universität , über

die im 17. Jahrhundert der ebenso geniale als kraftvolle Polyhistor

Olof Rudbeck herrschte, dessen Bildnis die überlegene Persönlichkeit

gut zum Ausdruck bringt ; weiter nach der Universitätsbibliothek.

Hier war der Codex argenteus des Wulfila, die unschätzbare Quelle

gotischer Sprache, die ich bei meiner Stockholmfahrt von 1904 noch

in die Hand nehmen durfte , inzwischen, da man Diebstahl befürchtet,

in diebessicheren Verwahr gebracht worden, der nur dem Bibliothekar

bekannt ist ; gezeigt werden nur 2 Blätter. Von hier gings schliesslich

zu dem von den Studenten „ Gästis “ genannten Stadthotel , wo eine nach

schwedischer Art überreich besetzte Frühstückstafel eine lang vorhaltende

Stärkung bot. Dann fuhr man mit Wagen nach Håga zu dem grossen
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Hügel von 45 m Dm. und 8 m Höhe, der 1902-03 auf Veranstaltung

des jetzigen schwedischen Kronprinzen Gustav Adolf von seinem Lehrer

Oscar ALMGREN musterhaft gründlich erforscht worden ist. Er enthielt

ein wahrhaft königliches Brandgrab der 4. Periode der Bronzezeit

(11. Jahrhundert vor Chr.) , dessen Beigaben, Schwert, Fibel , Knöpfe,

Rasiermesser u. s . w. durchweg mit Gold belegt waren. Vgl . Oscar

ALMGREN: „Kung Björns Hög" och andra fornlämningar vid Håga.

Stockh. 1905.

Dieser Hügel wird im Land als Grabstätte des Königs Björn an-

gesehen, der im 9. Jahrhundert nach Chr. gelebt haben soll , zur Zeit

als Ansgar in Birka zuerst das Christentum predigte. Nach dem Be-

funde der Ausgrabung muss dieser "arme" König, wie MONTELIUS

den Fremden bei Erklärung der Fundstücke aus dem Königsgrabe zu

sagen pflegt, schon fast 2 Jahrtausende eher verstorben sein, als er

geboren wurde.

Der Schluss des schönen Ausfluges galt dem Besuch von Schwedens

Herz, dem uralten Königssitz und Kulturmittelpunkt der Svear („Sviones"

des Tacitus), dem 4 km nordöstlich der Stadt belegenen Gamla

Upsala , von wo die Herrschaft über das heutige grosse Schweden aus-

gegangen ist. Besichtigt wurde dort zunächst die sehr bescheidene Kirche

(s. Abb. 2) ¹ ) , die ursprünglich der Chor des im 12. Jahrhundert erbauten

Doms war, nach dessen Zerstörung im 13. Jahrhundert der Erzbischofs-

Abb. 2. Die drei Königsgrabhügel bei Gamla Upsala .

sitz nach der blühenden Hafenstadt Oestra Aros, dem heutigen Upsala,

verlegt wurde. Der Dom war errichtet worden an Stelle eines alten

heidnischen Tempels. Über das Aussehen dieses berühmtesten schwe-

dischen Tempels und über die in und bei ihm begangenen Feste und

Opfer haben wir die bekannten, ungemein wichtigen Schilderungen

ADAMS von Bremen (um 1070). Beim Tempel befand sich, wie

ADAM auch erzählt, ein riesenhafter immergrüner Baum, den Prof.

L. Fr. LÄFFLER in seiner den Kongressmitgliedern überreichten Schrift

Det evigt grönskande trädet vid Upsala hednatämpel (Svenska Landsmål

114, 1911 , Festschrift für H. F. FEILBERG) für eine Eibe erklärt.

Weiter befand sich beim Tempel nach ADAM von Bremen eine heilige

Quelle, an der die heidnischen Opfer vollzogen wurden, wobei auch ein

1) Die Stöcke zu den Abbildungen 2-14 wurden von Herrn Reichsantiquar

MONTELIUS freundlichst geliehen.
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Mensch in der Quelle ertränkt wurde. Stud. arch. Martin OLSSON

hat 1911 einen 82 m tief nur in den Ton getriebenen, uralten Brunnen

entdeckt, der sich demnach nie mit Grund-, sondern nur mit Ober-

flächenwasser füllen konnte, trotzdem aber, mit vier Eichenbäumen und

Zwischenbrettern sorgfältig ausgefüttert war. Da auch eine feste Leiter

hinunter führte, so liegt hier wohl der alte rituelle Brunnen vor (vgl.

Martin OLSSON, En forntida brunn vid Gamla Uppsala : Upplands

Fornminnes Foreningens Tidskrift 28) .

Nun besichtigte man die daneben gelegenen drei grossen Königs-

hügel , deren östlichster, „ Odinshügel " , 1846/47 vom älteren HILDEBRAND

untersucht, während der westlichste 1874 für den Internationalen Prä-

historiker-Kongress ausgegraben wurde, der mittlere aber noch nicht

genau untersucht worden ist. Der Odinshügel stammt aus dem Ende

des 5. Jahrhunderts, fällt also in die Zeit des schwedischen Goldalters ,

wo Kostbarkeiten sich nur in Schätzen finden , die man in die Erde

oder auf die Erde legte, während die reichen Grabbeigaben durch den

Leichenbrand völlig zerstört wurden. Der andere untersuchte Hügel ist

aus dem Beginn des 7. Jahrhunderts nach Chr. (H. HILDEBRAND :

Månadsblad 1876) .

Nachdem man in dem kleinen Gasthause des Ortes noch echten

Met aus einem Stierhorne gekostet hatte, war allen Anforderungen der

Ehrfurchtsbezeugung entsprochen, die solch eine geweihte Stätte an den

Vorgeschichtsforscher stellt, und man trat hochbefriedigt die Heimfahrt

nach dem heutigen Herzen Schwedens, der schönen Mälarkönigin, an .

Der 3. Tag , 15. August , war wieder ganz für wissenschaftliche

Vorträge bestimmt, die unter dem Vorsitz von Prof. KOSSINNA, Berlin,

gehalten wurden und ausschliesslich die Eisenzeit behandelten .

Dr. A. HACKMAN (Helsingfors) sprach über die ältesten

eisenzeitlichen Funde in Finnland.

Während sowohl die Bronzezeit, als die sogenannte römische Eisen-

zeit in Finnland durch Funde recht wohl bekannt sind, fehlt es für die

sogenannte vorrömische Eisenzeit, wenn man von ein paar Stücken

(Halsringe, Gussformen für Beile) absieht, noch fast völlig an einschlä-

gigen Funden. Dagegen ist die sogenannte frührömische Zeit , also die

ersten Jahrhunderte nach Chr. , jetzt durch eine ganze Reihe von Funden

vertreten und zwar aus Österbotten, aus Nyland und auch aus dem

Eigentlichen Finnland" , doch nur in den nach Schweden zuweisenden

Gegenden. Wichtig erscheint hier der Fund italischen Bronzegefässes

aus Perkio, Kirchspiel Lyllkyre, Österbotten , vom 1. Jahrhundert nach

Chr., wie solche in Schweden mehrfach gefunden worden sind . Das

scheint aber auch die einzige Beziehung dieser Zeit zu Schweden zu

sein. Alle anderen nicht wenigen Denkmäler dieser Zeit fallen erst

ums 2. und 3. Jahrhundert nach Chr. und weisen einen unverkennbaren

Zusammenhang mit ostbaltischen Typen auf, wie sie in den russischen Ost-

seeprovinzen und in Ostpreussen zu Hause sind. Die reichste Fundstätte

hierfür ist das Flachgräberfeld mit Urnenbestattungen zu Penttala, Kirch-

spiel Nakkila . Man ist daher gezwungen, anzunehmen, dass von Süden

her diese Kultur nach Finnland eingeführt worden ist, und da KOSSINNA

wahrscheinlich gemacht hat, dass die ostbaltischen Provinzen damals
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von einem finnischen Stamm bewohnt waren, so wird man schon vom

2. Jahrhundert nach Chr. an mit einer starken finnischen Einströmung

in das früher von schwedischer Bevölkerung besetzte Südwestfinnland

rechnen müssen. Während man früher die ersten Finnen bekanntlich

erst um 400 nach Chr. nach Finnland kommen liess, hat KOSSINNA

bereits eine steinzeitliche urfinnische Bevölkerung in Finnland ange-

nommen. Dann wäre in der früheren Eisenzeit also ein neuer finnischer

Nachschub nach Finnland festzustellen.

In der anschliessenden Diskussion machte BEZZENBERGER (Königs-

berg) wichtige ergänzende Bemerkungen über die Verwandtschaft der

finnländischen und ostpreussischen Fundstücke und ihre genauere Zeit-

stellung und MONTELIUS wies darauf hin, dass eines der italischen

Schöpfgefässe aus Schweden zu Kungsgården, Kirchspiel Hög, im nörd-

lichen Hälsingland gefunden worden sei, also auf der Westküste des

bottnischen Meerbusens gerade gegenüber dem finnländischen Perkio.

Das schwedische Schöpfgefäss weise auch den Namen des Fabrikanten

auf, der jedoch fehlerhaft eingestempelt worden sei : Ephaproditus statt

Epaphroditus, also ein Druckfehler schon etwa 1500 Jahre vor Erfindung

der Buchdruckerkunst !

Indendent G. SARAUW (Göteborg) : aus der römischen Eisen-

zeit im baltischen Gebiete . SARAUW hatte von den einst durch

S. MÜLLER veröffentlichten drei dänischen durchlochten Schaftstäben

aus Rengeweih zwei als postglaziale (Mannus I , Tf. I , 2) anerkannt, den

3. aber als nordamerikanischer Herkunft verdächtigt. Jetzt erklärt

SARAUW diesen Stab zwar insofern für echt, als er an die Fundangabe

'1874 in einem kleinen Moore an der Südküste Seelands gefunden' glaubt,

wegen seiner reichen Verzierung mit eingestempelten Dreiecken ihn aber

der Metallzeit zuschreibt. Längst hatte SARAUW die Hoffnung, näheres

über die Entstehungszeit und Zweckbestimmung des Gerätes zu ermitteln,

aufgegeben, als er im Museum der Provinz Skaraborg ein Gegenstück

entdeckte, das einem gleichfalls 1874 entdeckten Depotfunde von Jättened

bei Falköping in Westergötland angehört, zu dem ausser einem eisernen

Amboss und Bronzebarren noch 5 unfertige Bronzefibeln des spätesten

Latène-Typus gehören , die wir schon durch ALMGRENS Fibelwerk

Tafel I , 8 , kennen. So war zwar die Zeit der Rengeweihstücke nun-

mehr genau bestimmt ; aber woher kam in der Latènezeit das Ren selbst ?

Es verschwindet in Skandinavien mit der arktischen Steinkultur und er-

scheint erst in der Wikingerzeit von neuem. Jetzt kann man vielleicht

die von SERNANDER entdeckte Klimaverschlechterung zu Beginn der

frühen Eisenzeit zur Erklärung des Wiedererscheinens des Rens heran-

ziehen und weiter sogar die bekannte Beschreibung jenes stierähnlichen

Hirsches aus dem hercynischen Walde, die CÄSAR geliefert hat. Männchen

und Weibchen sollen nach CÄSAR dieselbe Art von Geweih besitzen,

was bei einer Deutung auf das Ren zutreffen würde. CÄSAR ver-

steht unter dem hercynischen Walde das gesamte mitteleuropäische

Mittelgebirge ostwärts bis zu den Karpaten . Danach könnte das von

ihm beschriebene Ren vielleicht das in Mittelrusslands Wäldern lebende

gewesen sein, von dem schon der Grieche THEOPHRAST berichtet,

der den dortigen Waldnomaden und zwar den Budinen, die man für

Finnen hält, den Besitz des „Tarandos" zuschreibt. Dafür spricht auch
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"

folgender Zug, der die Budinen mit den heutigen Lappen verbindet.

THEOPHRAST nennt die Budinen wunderlicherweise Läuseesser. Nun

bedeutet der von ihm gebrauchte Ausdruck ei ausser „Laus“ aber

auch Fichtenzapfen " ; doch auch diese kann man schwerlich essen.

Allein in Russland, wie im Norden werden die Fichtenzapfen von einem

Pilz angegriffen, der die Gestalt der Fichtenzapfen annimmt, und solche

Knollen dienen den Lappen als Nahrung und wurden wohl einst auch

von den budinischen Rentiernomaden gegessen. Das Rengeweih zu den

Geräten der Latènezeit aus Seeland und Westergötland kam demnach

vielleicht von der oberen Weichsel her.

Dozent Dr. O. ALMGREN (Uppsala) : Zur Entstehung des

germanischen Stils in der römischen Kaiserzeit.

Wie schon S. MÜLLER und andere , sieht auch ALMGREN

Böhmen als Ausgangspunkt an für die vielen Neuschöpfungen, die etwa

seit Cäsars Zeiten einen gegen den Formenschatz der Latènezeit stark

abstechenden, neuen Stil der Germanen allmählich heraufführen . ALM-

GREN verweist auf die bekannte Stelle bei Tacitus (Annalen II , 62),

wo der böhmische Königssitz Maroboduum als Heim zahlreicher römischer

Kaufleute geschildert wird. Die Hochflut italisch - römischer Ein-

fuhrwaren in Böhmen, wie sie aus dem Inhalt der frühkaiserzeitlichen

Gräber der Markomannen, vor allem des Gräberfeldes von Dobrichow-

Pichora hervorleuchtet, hat freilich auch jetzt noch, trotz ALMGRENS

richtigen Beobachtungen, m. E. wenig Anteil an der Schöpfung der

neuen germanischen Formen, wenn man absieht von den profilierten

Henkelenden gewisser Bronzeeimer , die aber schon im keltischen Spät-

latènestil nachgeahmt (Riemenzungen von Bibracte und Stradonic) ,

vielleicht also erst aus zweiter Hand auf den germanischen Stil (Riemen-

enden, Nadelköpfe, Trinkhornspitzenbeschläge) eingewirkt haben. Zweifel-

los Vorbilder für germanische Formen wären aber provinzial-

römische Formen aus den österreichischen Alpenländern, so die

rechteckigen Bronzeschnallen mit eingebogenen Rahmenseiten und Tier-

kopfzapfen an der Aussenseite , wie sie in Virunum (Klagenfurt) und

Wies (Steiermark) zum Vorschein gekommen sind . Auch die so reich

durchbrochenen Gürtelschliessen , wie sie auf westgermanischem Gebiete

nur in Böhmen vorkommen, scheinen unter dem gleichen österreichischen

Einflusse zu stehen. Desgleichen die Gestalt des Sehnenhakens bei der

ältesten Art der Augenfibeln, die jetzt in Böhmen und nach KOSSINNAS

Nachweis auch zu Sondershausen in Thüringen bekannt geworden sind.

Ebenso ist das germanische Böhmen auch die Heimat der Fibel mit

zweilappiger Rollenkappe, von der sich in den Alpen nur zwei früheste

Stücke finden (Krain, Gurina in Kärnten) , und der frühen feinprofilierten

Schildfessel , endlich auch der sogenannten Situlaform der Tongefässe,

sowie nach KOSSINNAS Nachweis des westgermanischen Rädchen-

mäanders der Tongefässe.

Alles in allem zeigen ALMGRENS Nachweise Böhmen nicht als

Heimat des gesamten germanischen, sondern nur des westgermanischen

Stils, genauer noch nur des elbgermanischen Stils der herminonischen,

swebischen Gruppe der Westgermanen.

Dieser wertvolle Vortrag wird im Mannus veröffentlicht werden.
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Der ursprünglich hier angesetzte Vortrag von Dr. E. BLUME

(Posen) : Kaiserzeitliche Hügelgräber in Ostdeutschland

musste ausfallen, da der Redner leider den Kongress nicht hatte be-

suchen können.

Statt dessen sprach Prof. Dr. E. KUMM (Danzig) über die west-

preussischen Gesichtsurnen. Nach kurzer Schilderung der be-

kannten Kulturgruppe, innerhalb der die Gesichtsurnen erscheinen, führte

der Redner in einer überwältigenden Fülle farbiger Lichtbilder eine

Menge dieser wichtigen und an interessanten Einzelheiten so reichen

Gefässe unter knappen , sachgemässen Erläuterungen vor.

Am Nachmittag sprach unter Prof. BRAUNS (St. Petersburg) Vor-

sitz zuerst Reichsantiquar O. MONTELIUS über Goldalter und

Vendelzeit in Schweden.

Goldalter und Vendelzeit umfassen etwa 300-400 Jahre , die

Zeit von 500 oder von 400-800 nach Chr. Zuerst behandelte

MONTELIUS das schwedische Goldalter, d . h. das 6. Jahrhundert.

Zunächst wurden einige der grössten schwedischenschwedischen Schätze des

Goldalters im Original vorgezeigt : zuerst überwältigende Goldmassen

in Form dicker unverzierter Ringe , also fast Rohstoff; dann herr-

licher Goldschmuck. So vonSo von dem grössten skandinavischen Gold-

funde, der 1774 bei Tureholm in Södermanland zum Vorschein kam,

diejenigen wenigen Teile, die für das Stockholmer Museum gerettet

werden konnten, darunter ein reichverzierter, massiver Halsring von fast

1 Kilo Gewicht, Schwertgriff- und Schwertscheidenbeschlägen. Unein-

geschmolzen blieb nur 10 des Fundes. Der Gesamtfund hatte ein

Gewicht von mehr als 12 Kilo und einen Wert von 35 000 Kronen.

Weiter die beiden dicken, vierkantigen Goldbarren nebst einigen Ring-

ketten, die aus 26 Ringen gebildet werden, Gesamtgewicht über 7 Kilo,

Wert 20 000 kronen , von Timboholm bei Sköfde in Westergötland (1904) ,

und der prächtige 828 g schwere Halsring von Bragnum in Wester-

götland (1878), dessen gediegene Nachbildung im vorigen Jahre bei

der Tausendjahrfeier der Normandie der Stadt Rouen vom schwedischen

Staate gewidmet wurde. Alsdann wurden andere herrliche Goldschmiede-

arbeiten der Zeit um 500 nach Chr. im Lichtbilde vorgeführt, wie die

drei Meisterstücke¹ ) des dreifachen, fünffachen und siebenfachen, röhren-

förmigen Halsschmuckes von Westergötland (Aleberg, Möne) und Oeland,

sowie Beispiele von Goldbrakteaten, die als Halsschmuck dienten. Der

grösste dieser Brakteaten, der von Åsum in Schonen, hat einen Durch-

messer von 12 cm.

Alle diese Schätze zeigen, dass Schweden, das jetzt als arm gilt,

damals nicht nur ein reiches Land war, sondern auch, dass die schwe-

dische Goldschmiedekunst - denn all dieser Schmuck ist einheimische

Arbeit damals so hoch stand, wie nur irgend eine in der Welt. Die

Goldmassen kamen nach Schweden aber über Ostdeutschland von der

unteren Donau her, wo Goten und verwandte Germanenstämme Fried-

1) Neuerdings wiederum abgebildet in den schönen Lichtdrucktafeln des

Werkes O. MONTĒLIUS , Mästerstycken i Statens Historiska Museum afbildada och

beskrifna. Stockholm 1912, Heft I, Taf. VIII. Dieses Heft erschien gerade noch

während des Kongresses.



15] 429Der erste Baltische Archäologen-Kongress zu Stockholm.

samkeit oder auch Kriegsdienst in gleicher Weise für schwere Gold-

summen von Byzanz sich abkaufen liessen .

Dem 7. und 8. Jahrhundert gehört die Vendelzeit an , eine

Periode reichster Kulturblüte , die vor der Wikingerzeit gelegen, erst

seit 1881 bekannt wurde, als der ausgezeichnete 1905 verstorbene

Archäologe Hjalmar STOLPE, der bis 1881 zehn Jahre auf Björkö die

alte Wikingerstadt ausgegraben hatte, nun das Gräberfeld an der

Vendelkirche in Uppland zu erschliessen begann ¹) .

Diese Periode zeigt eine durchaus bodenständige Kultur , ohne

nennenswerte Einflüsse vom Auslande ; nicht einmal fremde Münzen

kamen jetzt nach Schweden. Die 14 aufgedeckten Flachgräber von

Vendel sind durchweg Schiffsgräber und durchweg Männerbestattungen.

Die ältesten, des 7. Jahrhunderts, sind die kostbarsten. Die Leichen

dieser Häuptlinge wurden sitzend in voller kriegerischer Ausrüstung samt

ihren reichst aufgezäumten Kriegsrossen auf der Steuerbordseite im

Hinterteile des Schiffes bestattet, während im Vorderteile des Backbords

zahlreiche Haustiere aller Art beigegeben lagen. Der prachtvolle Schmuck

der Helden waren Eisenhelme mit Bronzekamm, Augen-, Nasen- und

Wangenschutz und herrlich verzierten figurenreichen umlaufenden, ver-

goldeten Bronzeplatten, in welche die Ornamente eingepresst sind ,

weiter Eisenschildbuckel, ebenfalls belegt mit solchen reich verzierten,

vergoldeten Bronzeblechplatten , sowie Schwerter mit herrlichen ver-

goldeten und edelsteinbesetzten Bronzebeschlägen und rot emaillierte

Zaumzeugbeschläge aus vergoldeter Bronze. Die Bronzeplatten_der

Helme zeigen unter anderem eingepresste Bilder von Kriegern zu Ross

wie zu Fuss, auf dem Marsche wie im Kampfe. Die Arbeit ist durch-

weg als einheimisch erwiesen, die Ornamentik in dem bekannten Werk

von Bernh. SALIN über altgermanische Tierornamentik untersucht

worden. Gotländische Bildsteine auf Gräbern dieser Zeit legen die

Deutung nahe, dass der Tote auf dem Schiffe ins Götterland fahren

und dann, da Walhall nicht an der Küste lag, sein Ziel zu Ross erreichen

musste. Ein gotländischer Bildstein zeigt sogar , dass Odin selbst sein

eigenes achtbeiniges Ross Sleipnir dem Toten zu diesem Ritt entgegen

gesandt habe.

Zu weiterer Erläuterung dieses Vortrages folgte eine Museums-

führung, die den Sammlungen der Eisenzeit gewidmet war. Zu den

Abteilungen der anderen Perioden diente die soeben erschienene

3. Auflage des deutschen Führers durch das Museum vaterländischer

Altertümer in Stockholm, ausgearbeitet von O. MONTELIUS, Stock-

holm 1912, als sicherer Wegleiter.

Der Vorsitzende, Prof. BRAUN, verlas darauf „ Einige allgemeinere

Bemerkungen eines russischen Archäologen" , verfasst von dem anwesenden

Dozenten A. SPITZYN (St. Petersburg) . Beifall oder nur Zustimmung

fanden diese langatmigen, vielfach geringe Sachkunde bezeugenden Ge-

dankengänge wohl bei Niemand, lösten aber bei Antiquar ARNE die Aus-

sprache des dringenden Wunsches der europäischen Prähistoriker aus, die

¹) An diesem Kongresstage erschien gerade das neue Prachtwerk des Histo-

rischen Museums : Graffältet vid Vendel , undersökt af Hjalmar STOLPE, beskrifved

af Hj. STOLPE och T. J. ARNE. Stockholm 1912. 66 S. u. 53 Tafeln, gr. 4º.
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Russen möchten ihre archäologischen Veröffentlichungen künftig entweder

in einer bekannten Kultursprache, deutsch oder französisch, abfassen oder

mindestens eine Schlussübersicht in einer solchen Sprache anhängen.

Andernfalls würde die russische Forschung nach wie vor in Europa

grösstenteils unbeachtet bleiben müssen und selbst davon den grössten

Schaden haben. Lauter Beifall unterstützte die sehr angebrachte Äusserung.

Den Schluss des Tages machte der Vortrag von Dozent und

Assistent Dr. SCHNITTGER : Die vorgeschichtlichen Burgwälle

in Südschweden. Die eigentümlichen Steinmauern auf schwer zu-

gänglichen Höhen hat man früher angesehen für Befestigungen von

Kreisgebieten (Härad). Redner erkannte, dass sie sich häufen an den

grossen Wasserzügen Schwedens und dass sie auf Öland, in Ostergötland

und Bohuslän nach Ausweis der Funde, wie Fibeln, Tongefässe (auch ein

verkohltes Gerstenbrot) u. a. durchweg im 5. u . 6. Jahrhundert nach Chr.

entstanden sind, d . h . also in der Zeit des Kampfes der Schweden gegen

die Göten (Gauten) , wie sie teils im Beowulf (Schück, Stjerna) ¹ ) , teils

in der Ynglinga-Saga und anderen altisländischen Schriften geschildert sind .

Die Burgen sind so verteilt, dass sie dem Eingang nach Öster-

und Westergötland wehren sollten. Und wenn auch die benachbarten

Küstenstriche Tjust im Osten und Bohuslän nebst Dalsland im Westen

dicht mit Burgwällen bedeckt sind, so zeigt sich hierin, in wie alte

Zeiten ihre Zusammengehörigkeit mit dem Götalande hinaufreicht. Das-

selbe gilt von Oeland. Dagegen hören an der Südgrenze von Wester-

götland, also an einer Linie durch Småland , die Burgen gänzlich auf :

hier sassen bereits die den Göten in der Sagenzeit befreundeten Dänen

(Schonen, Blekinge) .

In der Diskussion bemerkte Prof. KOSSINNA, dass die Gauten

in Südschweden nicht mit den ihnen allerdings nächstverwandten Goten

an der Weichsel und auf Gotland verwechselt werden dürfen. Plinius

und Tacitus nennen nur die Weichselgoten, wogegen die Gauten in

Südschweden erst von Ptolemäus genannt werden. Die deutsche For-

schung auf sagengeschichtlicher (MÜLLENHOFF) , wie archäologischer

(KOSSINNA) Grundlage habe längst festgestellt , dass in Jütland

und auf einem Teil der dänischen Inseln westgermanische (also nicht

dänische) Stämme gewohnt haben bis zur Entvölkerung des Landes bei

der Übersiedlung der Jüten, Angeln , Sachsen nach England. STJERNAS

Beowulfstudien und jetzt SCHNITTGERS Burgenforschung im schwe-

dischen Götalande haben eine ausgezeichnete Bestätigung für die deutsche

Anschauung von Norden her gebracht. Dann ist es nun klar , dass der

Vorstoss der schonischen und seeländischen Dänen bis in das entvölkerte

Jütland hinein zum Teil mit veranlasst worden ist durch die anhaltenden

und erfolgreichen Angriffe, die von den Schweden im heutigen Mittel-

schweden auf die südskandinavischen Völker ausgeübt worden sind.

(Dass ich die Göten mit den Jüten gleich gesetzt hätte , wie in einem

sonst guten Stockholmer Zeitungsbericht zu lesen war, ist natürlich ganz

irrig. Diese beiden Völkernamen haben nichts mit einander gemein .)

¹) STJERNAS Schriften sind mittlerweise gesammelt ins Englische übersetzt

worden : Archaeological essays on questions connected with the poem of Beowulf,

translated and edited by John R. Clark HALL. London, The Viking Club, Extra

Series Vol. III , 1912. 284 S. m. 127 Abb. (Vergl. Mannus II , S. 279.)
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Freitag , den 16. August.

Die Morgenstunden vor Antritt des vielversprechenden Ausfluges

nach Björkö wurden dazu verwendet, zwei eingeschobene Vorträge zu

erledigen.

"

Geheimrat Prof. Dr. L. STIEDA (Königsberg) sprach, angeregt durch

Untersuchung einiger Schädel, namentlich solcher von dem bekannten früh-

eisenzeitlichen Gräberfelde von Alvastra am Omberge „ Über trepa-

nierte menschliche Schädel ". Er wandte sich gegen die Bezeich-

nung trepaniert" bei diesen und den meisten anderen so bezeichneten

vorgeschichtlichen Schädeln. Denn hier liege keine eigentliche Trepanation

vor, d. h. , kein Schnitt in die noch unverletzte Schädeldecke und keine

Durchlochung des heilen Schädelknochens, was schon durch die Lage

des Schädelloches, das sehr oft über eine Knochennaht hinweglaufe ,

ausgeschlossen sei . Vielmehr handele es sich bei diesen Schädeln um

eine reinigende Erweiterung und Abrundung einer meist wohl durch

Verwundung, seltener durch Krankheit, entstandenen Schädelverletzung

zum Zwecke besserer Heilung. Immerhin liegt, wie MONTELIUS richtig

hervorhob, ein ärztlicher, operativer Eingriff am Schädel auch bei STIEDAS

Auffassung vor.

Museumsdirektor Dr. H. HAHNE (Halle a. S.) hielt darauf einen

durch zahlreiche Lichtbilder veranschaulichten, ebenso eingehenden, als

interessanten Vortrag über das Thema : Zur Bedeutung von Natur-

wissenschaft und Technik für die Vorgeschichtsforschung.

Wir brauchen auf die Einzelheiten hier nicht einzugehen, da sie sich

vielfach deckten mit dem Vortrage , den HAHNE am 18. Dezember 1911

in der Berliner Gruppe der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte

hielt über „Neue Forschungen und Erfahrungen aus der Vorgeschichte

der Provinz Hannover" und der Bericht hierüber im Mannus bereits

erfolgt ist (Bd . IV, S. 336 f.) .

Um 1 Uhr entführte der eigens dafür gemietete Dampfer Enköping

den Kongress nach Björkö im Märlarsee, der alten Wikingerstadt Birka.

Der Kongress von 1874 brauchte drei grosse Dampfer zur Fahrt

nach Björkö, und dazu waren noch der gesamte Ausschuss vom Königs-

paar, das den Ausflug mitmachte, in seine Yacht aufgenommen worden .

Aber so vergnügt wie unsere Fahrt kann jene frühere nur im besten

Falle gewesen sein : alles , nicht bloss die schwedischen Gäste, auch die

Finnländer, Russen, Norweger sprachen in ihrer Unterhaltung deutsch ;

ein herrlicher blauer Himmel sah auf die grünen Wiesen- und Wald-

ufer und spiegelte sich in den blauen Seen ; dazu eine Tafel mit allen

Leckerbissen der schwedischen Küche. So vergingen die zwei Stunden

der Wasserfahrt nur zu schnell und man landete unterhalb der Burg

des alten ' Birca' , an jener Stelle , wo der deutsche Missionar Ansgar 829

ausgestiegen war, um den Schweden vom Christentum zu predigen, und

wo im Jahre 1834 zu seinem Andenken ein mächtiges Granitkreuz er-

richtet worden ist.

Die hochgelegene einstige Burg (Abb. 3D ) ist gegen Westen durch

Felsen, nach den anderen Seiten durch einen Stein- und Erdwall begrenzt,

der von drei Toren durchbrochen wird. Nördlich der Burg erstreckt sich

längs dem Strande ein Ackerfeld , genannt „ Schwarze Erde " und " Bysta'n"

Mannus, Bd. IV. 29
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d. h. Stadtstelle (Abb . 3A). Erst durch H. STOLPEs zehnjährige Aus-

grabungen wurde die alte Überlieferung, dass hier einst eine Stadt ge-

standen habe, dahin bestätigt, dass diese Stadt von etwa 760 nach Chr. bis

gegen 1060 bewohnt gewesen ist und tatsächlich die reiche Handelsstadt

A

Jen

Abb. 3. Die Stadt Birka auf der Insel Björkö im Mälarsee.

'Birca' war. Diese Stadt bedeckte einen Raum von 9 km und war durch einen

Erdwall (Abb. 3B-C) geschützt. Ihr Boden ist bis 22 m tief bedeckt

mit Kohlen und Asche, den aus den Häusern ausgeschütteten Rück-

ständen des Herdfeuers, sowie mit Tierknochen, die den Abfall der

Mahlzeiten bildeten . Eine Fülle von Geräten und Schmucksachen hat

die Schwarze Erde ans Tageslicht gegeben.

Noch weit reicher sind aber die Ergebnisse der

Untersuchung der Grabhügel (Abb. 3 E) und der anderen

Gräberarten, die den Stadtplatz in der ungeheuren Zahl

von 2000 umgeben und wohl das grösste zusammen-

hängende Gräberfeld der Vorzeit darstellen . Mehr als

1100 dieser Gräber sind bereits untersucht. Die heid-

nischen Brandgräber unter Hügel waren weniger ergiebig

an wertvollen Beigaben - da auch diese dem Leichen-

brand ausgesetzt gewesen waren -, als die bereits

Abb. 4. Silberkreuz ; christlichen Flachgräber mit Skeletten. Die den Toten

mitgegebenen silbernen und goldenen Kreuzchen (Abb. 4)

und Kruzifixe beweisen, dass wir es mit Christen zu tun haben.

Männer- und Frauengräber sind schon in der Anlage verschieden.

Während die Männergräber aus sehr geräumigen rechteckigen Aus-

schachtungen bestehen, die kammerartig mit Holzwänden gezimmert

000000

Björkö . 1/1 .
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Abb. 5. Reitergrab auf Björkö.

sind (Abb. 5) , liegen die Frauen in Holzkisten, die ungefähr die

Länge der menschlichen Körper haben . In den Männergräbern liegen

oft ausserhalb der Kammern auf erhöhtem Absatz ein bis zwei Pferde in

* 29*
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voller Schirrung mit Steigbügeln, also Reitpferde, selten Wagenpferde.

Der Tote war ursprünglich auf einem Stuhle sitzend beerdigt in voller

Tracht mit Silber- und Goldstickerei und mit allen seinen Waffen,

dem guten Schwert, dem Speer, Pfeilköcher, Streitaxt, Schild (oft zwei) ,

langem Messer , dazu ein Pferdekamm , grössere Bronzeschale und

Holzeimer, persönlicher Schmuck, eine besondere grössere Ringfibel aus

Bronze oder Eisen für Männer (Abb. 6) und etwas Silbergeld ; zuweilen ein

Glasbecher, Brettspielsteine von Glas oder Knochen , Würfel, Tongefäss .

Abb. 6. Ringfibel von Bronze.

Die Frauengräber (Abb. 7) enthalten stets zwei grosse ovale

Schalenfibeln aus Bronze als Mantelschliessen an den Achseln (Abb . 7, 8) ,

dazwischen als Kleiderverschluss eine sog. gleicharmige oder eine klee-

blattförmige Fibel, zuweilen aus Silber (Abb. 9), nebst einer Schere

(Abb. 10) zur rechten und einem Messer zur linken Seite; weiter bunte

Glasperlen und anderen Hängeschmuck (Abb. 11 ) , wie Kreuze (Abb. 4)

und Kruzifixe ; zuweilen auch Glasbecher (Abb. 12) , Tongefässe.

Als Einfuhrware fallen auf : Gläser und zwei Tonkannen (Abb. 13)

aus rheinischen Fabriken, vermittelt durch Wikinger in Wijk bei Durstede,

weiter Tongefässe, die vollständig übereinstimmen mit der spätesten,

besten gedrehten Tonware aus dem wendischen Ostdeutschland (Abb. 14) ,

ostpreussischer Bernstein, kufische, deutsche, angelsächsische Münzen .

Über die Schwarze Erde" geht heute der Pflug, die Grabhügel

sind mit Birken und Heidekraut bewachsen : es war ein herrlicher

Spaziergang, der den Kongress in getrennten Gruppen durch diese

"
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Abb. 7. Frauengrab auf Björkö (Nr. 464).
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Abb. 8. Schalenfibel aus Bronze ; Björkö. 1 .

Abb. 9. Silberfibel ; Björkö . 11.

Abb. 10. Silberbelegte Eisenschere ;

Björkö. 1.
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Abb. 11. Silberner Hängeschmuck

(„Der Baum des Lebens") ; Björkö. 1.

PH

10.5.

E.H.

Abb. 13.

Tonkanne; Björkö. .

Abb. 12. Glasbecher ; Björkö.
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Abb. 14. Tongefäss ; Björkö , „Schwarze Erde " .

mannigfachen Landschaftsbilder der Insel führte. Um das ganze Ge-

biet in seinem jetzigen Bestande zu erhalten, ist es vor kurzem vom

Staate für 120 000 Kronen angekauft worden. Hoffentlich findet die

Stockholmer Akademie, die für das von STOLPE erschlossene Gräberfeld

von Vendel eine so prachtvolle Veröffentlichung hat herstellen lassen ,

nunmehr baldig auch Mittel und Wege, um dem ersten Werke

STOLPES , der Aufdeckung der Wikingerstadt Birka , einer

Stätte der Vorzeit , der kein anderes Land etwas Ähn-

liches an die Seite zu setzen hat , eine ebenso würdige

Veröffentlichung angedeihen zu lassen. Die Wissenschaft

hat hiernach ein dringendstes Verlangen ' ) . Bei der Rückkehr

zur Burgstelle erfuhren wir von neuem einen Beweis der berühmten

schwedischen Gastfreundschaft : von dem Maler Gunnar HALLSTRÖM,

einem Bruder des Stockholmer Museumsassistenten, der den Sommer

auf Björkö zu wohnen pflegt und dessen Gastfreundschaft ich schon bei

meiner ersten Birkafahrt im Jahre 1904 reichlich genossen hatte , war

mit seiner Gattin ein grosser blumenbekränzter Tisch, mit reichlichem

Imbiss und Trank besetzt, dem Kongress aufgebaut worden. Ein vier-

faches schwedisches Hurra, das Prof. KOSSINNA ausbrachte, war der

Dank und rasch wurde dann das Boot aufgesucht, da ein Dutzend der

deutschen Teilnehmer für den Abend zu einem Festmahl beim deutschen

Gesandten, Herrn von REICHENAU, geladen war.

Diese Ehrung unserer Wissenschaft bedeutete zugleich einen hohen

geselligen Genuss, denn noch mehrere Stunden nach der Tafel wurden

wir im Gesandtschaftspalais festgehalten, da der Herr Gesandte das

lebhafteste Interesse zeigte für die Vorzeit der germanischen Völker

und die uralte Kulturbedeutung der nordeuropäischen Rasse überhaupt.

Nur verlangte er nach handgreiflichen Beweisen, die er noch nicht kenne .

Schreiber dieser Zeilen ist veranlasst worden, sein Buch über „ Die

deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale Wissenschaft" dem

Herrn Gesandten zu übermitteln, und hatte die Freude , in dem Dankes-

briefe folgendes zu lesen : „Das Ergebnis, dass die vielverschrienen

Germanen eine hohe Kultur besessen haben, entspricht dem in jeder

1) Wie ich nachträglich höre, winkt dem hier ausgesprochenen Wunsche baldige

Erfüllung, da Amanuensis Gustaf HALLSTRÖM mit der Veröffentlichung der

Grabungen STOLPEs auf Björkö ernstlich beschäftigt ist.
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echt und tief empfindenden deutschen Seele ungewollt und unklar ,

sagen wir atavistisch vorhandenen Gefühle, einer alten Edelrasse an-

zugehören".

Sonnabend , den 17. August.

Der ganze Morgen dieses Tages war der Führung durch das in

seiner einzigen Grossartigkeit genügend bekannte Nordische Museum

auf Skansen gewidmet. Der Berichterstatter hatte dabei den besonderen

Genuss, unter Leitung von Direktor Dr. Bernhard SALIN selbst einen

Einblick in die Geheimnisse des wissenschaftlichen Archivs dieser Anstalt

zu erhalten , der die ganze Weite der Gesichtspunkte und die bewun-

dernswert eingerichtete Organisation dieser Seite der Arbeit des Museums

hell erkennen liess . Gegen Mittag fanden im Vortragssaale des Nordi-

schen Museums noch zwei Vorträge statt. Leider hatte Prof. WIKLUND

(Uppsala) , dessen Vortrag über die vorgeschichtliche Ausbreitung der

Lappländer und die skandinavischen Lehnwörter im Finnischen und

Lappischen mit Spannung erwartet wurde, dem Kongress fernbleiben

müssen.

Professor F. BRAUN (St. Petersburg) sprach in ebenso knapper als

fesselnder Weise über „ einen Dnjeprkatarakt in der Runen-

literatur."

Die Inschrift eines kleinen Runensteins von Pilgårds im Nordosten

Gotlands meldet, dass drei Brüder zum Andenken an einen gewissen

Hrafn Steine aufgerichtet hätten , südlich mitten vor dem „ Rufstein bei

Aifur." Aifur ist der wikingische Name der vierten der grossen Strom-

schnellen des Dnjepr südlich von Jekaterinoslaw. Rufstein wurde von

PIPPING-Helsingfors zuerst übersetzt als „ zersprengter Stein" , von Soph.

BUGGE jedoch als „ Stein mit einem Loch darin. " Da der Vortragende

die topographische Literatur der fraglichen Gegend vergeblich nach diesem

Namen durcharbeitete, reiste er einen Monat vor dem Kongress selbst

an Ort und Stelle. Er fand bei der genannten Stromschnelle, an der

die Wikinger ihre Böte über Land tragen mussten, auf einer in halber

Höhe des Strandes vorspringenden Terrasse den Rufstein in Gestalt

eines Blockes mit drei der bekannten heiligen, als Opferstätte dienenden

Schälchenvertiefungen , über die im Volke dort die Sage umgeht, Katha-

rina II . habe in einem der Löcher gekocht. Und auf der Höhe über

dem Rufstein, dort wo der alte Landweg lief, fand sich eine kreisrunde

Steinsetzung, 19 m im Durchmesser, von etwa 40 mannshohen Blöcken,

wie die schwedischen Bautasteine. Die Ortsbevölkerung wusste noch,

dass innerhalb dieses Steinringes ein jetzt beseitigter Hügel sich be-

funden habe, der ein Skelett enthielt. Dass das auf Gotland erwähnte

Grab eines Schweden inmitten Russlands nach 900 Jahren noch

genau festgestellt werden und die alte russische Topographie auf dem-

selben Wege eine Bereicherung erfahren konnte, ist gewiss ein seltener

glücklicher Fall ¹) .

¹) Bereits im Jahre 1911 hat BRAUN über diesen Gegenstand eine kleine

Arbeit in der „Festschrift für den Grafen Bobrinski" veröffentlicht (russisch) .
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Dr. von SABLER (Dorpat) : über die Nationalität der

Aestier im Zusammenhang mit anderen Problemen der

vorgeschichtlichen Ethnologie des Ost baltikums .

Bisher hatte man die Aestier teils für Vorfahren der lettischen

Völker (ZEUSS, MÜLLENHOFF) , teils für solche der Finnen-Esten

(KOSSINNA) angesehen. Redner nimmt die Ansicht Jakob GRIMMs

wieder auf und erklärt sie für Germanen und zwar für Westgermanen.

Die übergrosse Länge des Vortrags (2 Stunden) erlaubte nicht mehr

die Eröffnung eines Meinungsaustausches darüber ; doch stellte Geheim-

rat BEZZENBERGER seinen scharfen Widerspruch fest gegen die vor-

getragenen Ansichten.

Am Nachmittag folgten noch drei Vorträge, gehalten im Historischen

Museum :

Zunächst sprach Univ. - Professor Dr. PEISER, Königsberg, über :

Neue Grabuntersuchungen in Ostpreussen . Es handelt sich

um einen „ Depotfund ", wie ihn der Vortragende nennt, aus Frauenburg,

der neben zahlreichen Fibeln und anderem Schmuck aus Bronze eine

römische Goldmünze vom Jahre 484 nach Chr. enthielt und in einen

Lederbeutel eingenäht gewesen zu sein scheint. Redner setzt die Ver-

grabung des Schatzes etwa ins Jahr 600 nach Chr. und hält ihn für den

Besitz eines südeuropäischen Händlers , der ihn aus unbekannten Gründen

nicht wieder habe heben können.

Prof. KOSSINNA widerspricht dem Vortragenden insoferne , als

der Fund mit Ausnahme der Münze fast ausschliesslich aus im Lande

verfertigten Lokaltypen bestehe und als Ganzes somit nicht vom Süden

herstammen könne ; auch gehörten die Bronzefibeln spätestens in die

Zeit um 400 nach Chr . , man dürfe daher über das Ende des 5. Jahr-

hunderts mit Ansetzung der Vergrabung nicht hinausgehen .

Antiquar T. J. ARNE, Stockholm : Vorführung von Denk-

mälern , die die wikingerzeitlichen Verbindungen Schwedens

und der russischen Ostseeprovinzen beleuchten.

Solche Denkmäler erscheinen sowohl in Schweden, wo in Gotland, im

Mälargebiet, hier namentlich zu Birka, wie auch in Norrland russische Ein-

fuhrware zu Tage kam, als auch besonders in Russland , wo die schwedischen

Zeugnisse unvergleichlich zahlreicher sind. Mehr als 80 schwedische

Runensteine berichten von den russischen Fahrten der Schweden, wie

auch eine Inschrift an der Küste des Schwarzen Meeres und das be-

rühmte Runenband des Piräuslöwen , der jetzt in Venedig sich be-

findet. Die finnische Kultur Nordrusslands, die man Permkultur nennt ,

zeigt sich in vielen Funden Norrlands, und auch mit der Kultur des

Khasarenreiches in Südrussland stand Schweden im lebhaften Austausch .

Die ältesten und meisten schwedischen Denkmäler erscheinen in Kurland,

worüber bereits RIMBERT berichtet, der Verfasser der Lebensbeschreibung

Ansgars, ferner in Livland und Estland . Der nächste schwedische Punkt

ist die Kolonie an der Wolchowmündung und besonders am Südufer

des Ladoga. Daran schliessen sich ununterbrochen die Funde längs

der grossen Wasserwege Dnjepr , Don und Wolga , so beim alten

Smolensk, Kiew, Jekaterinoslaw, Kasan und weiter bis Saratow, wo
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überall auch schwedische Frauen gewohnt haben müssen. Hier findet

sich echt schwedischer Schmuck mit morgenländischem Stileinfluss , also

Lokalarbeit. - Redner schilderte dann die Handelswege dieser Zeit,

besonders auf Grund der Untersuchungen über die grossen Münzfunde

von Professor MARCO. Merkwürdig ist, wie wenig orientalische Münzen

in dem Reiche der als hervorragende Handelsleute bekannten türkischen

Khasaren sich finden , d . h . südlich des 49. Breitengrades. (Es wurde

bemerkt, dass die Khasaren um 600 nach Chr. zum Judentum über-

traten und noch heute den Kern der so zahlreichen kleinrussischen Juden

bilden : so wären die als Händler nach Schweden gekommenen Khasaren

die Ahnen der heutigen jüdischen Händler Schwedens.) Nördlich der

Khasaren im Gebiete der Donschen Kosaken werden die Münzfunde

schon zahlreicher. Aber die vielen grossen Münzfunde Litauens und

der baltischen Provinzen sind nicht den Dnjepr entlang, sondern auf

dem Wolgawege dorthin gelangt . Die grossen russischen Funde orien-

talischer Münzen manche enthalten bis 40 kg Münzen folgen

durchaus den Wegen des schwedischen Handels und sind von Schweden

gesammelt. Einige der schwedischen Münzschätze dieser Zeit - man

kennt jetzt 280, darunter 60 mit mehr als 100 Stück sind möglicher-

weise von orientalischen Handelsleuten vergraben, die vor der Rück-

kehr verstarben. Bei Gelegenheit dieses Vortrages überreichte ARNE

seinen Hörern eine Arbeit über russisch-byzantinische Malereien in einer

Kirche auf Gotland (Garda) (aus Fornvännen 1912).

MONTELIUS warnte davor, die in orientalischer Tracht gekleideten

Toten von Birka ohne weiteres für Orientalen zu halten, denn eine

isländische Sage meldet, dass ein aus Russland zurückgekehrter Isländer

durch seine russische Tracht Aufsehen erregt habe.

Amanuensis Gustaf HALLSTRÖM, Stockholm :

Nordskandinavische Opferplätze.

Die Lappen, anthropologisch betrachtet der weitest nach Westen

vorgeschobene mongoloide Stamm, haben bereits vor Jahrtausenden im

Ladogagebiet eine finnische Mundart angenommen, dazu skandinavische

Lehnworte vielleicht schon vor Chr. oder mindestens um 800 nach Chr.

Von den Sagas werden sie zuerst unter Harald Harfagr bei Vestenfjörd

in Norrland genannt. Ihre Denkmäler sind Gräber , Wohn- und Opfer-

plätze . Die Leichen findet man in Holzkisten oder Schlitten, geborgen

in Höhlen oder Steinhügeln , zuweilen in Birkenrinde eingehüllt .

Die Opferplätze liegen an eigenartig gestalteten Steinen oder Felsen .

Ihre Götterbilder sind Natursteine, die im Wasserfall der Flüsse zu

menschenähnlichen Gestalten abgeschliffen sind, sog . „ Seitar" , sehr

selten einmal ein künstliches Bild. Während die meisten Opferplätze

nicht über das 17. Jahrhundert zurückreichen, kann man den von Grat-

räsk im südwestlichen Lappland, westlich von Piteå, vermöge der dabei

gefundenen angelsächsischen Münzen , wie auch einer aus Kiew, in die

Zeit von 1000-1200 verlegen . Der Kupfer- und Messinghängeschmuck

hier ähnelt sehr dem viel später erscheinenden Behang an Teufels-

trommeln und aufgenähtem Kleiderschmuck. Die eingeführten Sachen

scheiden sich in solche aus dem Ladogagebiet und solche aus Nord-

russland.
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•

Ein zweiter grosser, Jahrhunderte alter Opferplatz liegt am See

Rantasjárvi im Hochgebirge Nordwestlapplands und besteht aus einem

Steinkreis, der an einem steilen Abhang zum Strande hinabreicht. Die

Opfergaben liegen hier am Boden des Lagers und darunter viele durch-

bohrte Münzen und Brakteaten, die als Schmuck gedient hatten, grössten-

teils angelsächsische von 978-1084 und norwegische von Harald

Hardrad, ferner 50 Pfeilspitzen und einige Hämmer aus Rengeweih,

sowie Seitar", aber nichts Schwedisches . Erst seit 1200 erlischt die

Verbindung mit dem Osten und macht schwedischem (norrländischem)

Einfluss Platz . Dasselbe zeigt sich in Norwegen.

"

Beide Orte , Gråträsk, wie Rantasjárvi sind heute noch wichtige

Stationen für die lappischen Wanderungen, jenes für den Winterauf-

enthalt im Walde, dieses für den Sommeraufenthalt im Gebirge.

* *

Damit war der Baltische Kongress in Stockholm zu seinem Ende

angelangt. Und es blieb Professor BRAUN nur noch übrig, den

schwedischen Wirten den herzlichsten Dank aller ausländischen Teil-

nehmer für die ebenso lehrreiche als genussreiche Tagungswoche aus-

zusprechen.

Geheimrat BEZZENBERGER wiederholte diesen Dank, forderte

gleichzeitig alle Teilnehmer auf, den Baltischen Kongress zu einer

dauernden Einrichtung zu machen, und lud sie für 1915 zum 2. Kon-

gress nach Königsberg ein, was mit einstimmigem lauten Beifall

begrüsst wurde.

Reichsantiquar MONTELIUS schloss dann die Sitzung mit herz-

lichen Worten des Dankes an alle , die bei diesem an ernsten Arbeits-

erfolgen so reichen Zusammensein ihre Mithilfe geleistet und ihren

Gemeinsinn bewiesen hätten , und rief : Auf Wiedersehen !

Ein letzter Abschied wurde dann um 6 Uhr Abends gefeiert durch

ein Essen im Hotel Rosenbad, mit anschliessendem recht spät werden-

den Kaffe, wo wiederum von MONTELIUS , KOSSINNA u . a. eine

Reihe herzlicher Trinksprüche ausgebracht wurde . Während sich nun

die Hälfte der Teilnehmer nach allen Richtungen zerstreute , begab

sich ein Teil des Kongresses , etwa 20 Mitglieder, noch in derselben

Nacht auf die Fahrt nach Gotland¹) . Der Bericht hierüber, verfasst

von einem der Teilnehmer des Ausfluges, ist diesem Hauptbericht unten

angehängt worden (S. 445 ff.).

Ein anderer Teil, 15 Personen stark, nutzte den nächsten Tag,

Sonntag, den 18. August , noch zu eingehendem Studium der

Museen aus und trat am Abend die Eisenbahnfahrt nach Mjölby an,

¹) An dieser Stelle sei erwähnt, dass dem Kongress noch eine weitere Arbeit

des unermüdlich fleissigen Dr. O. ALMGREN vorgelegt wurde, nämlich der erste

Teil eines Prachtwerkes über die ältere Eisenzeit Gotlands, betitelt : Die vorrömische

Eisenzeit Gotlands, Stockholm 1912. 4".
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um dort eine kurze Nachtruhe zu halten und am nächsten Morgen nach

Hästholmen weiter zu fahren, wo Antiquar Dr. FRÖDIN, der ver-

diente Ausgräber des steinzeitlichen Pfahlbaues bei Alvastra in Oster-

götland, die Ankommenden empfing.

Zuerst besichtigte man einige neu entdeckte und nicht uninteressante

Felsenzeichnungen bei Hästholmen. Eine von ihnen stellt fünf Ziegen

hinter einem Bocke dar, eine zweite zwei Schiffe, mit je drei Bogen-

schützen bemannt, die gegen einander gerichtet sind . Eine kleine

Wanderung führte zu den herrlichen Klosterruinen von Alvastra, die

an unser rheinisches Heisterbach erinnern .

Dann fuhr man zu Wagen an den Fuss des Ombergs. Es wurde

der Gipfel des die ganze Gegend beherrschenden waldbedeckten Berges

erklommen, der herrliche Blick in die Landschaft von dem hohen Aus-

sichtsturm herab genossen und die vorgeschichtliche Befestigung des

Berges besichtigt, der nach Norden und Süden durch einen Steinwall ,

nach Osten und Westen aber durch den natürlichen Steilabfall geschützt

ist. Beim Abstieg sandte uns Thor seinen Gruss mit Sturm , Regen

und Blitz.

Nun gings tief hinab nach dem Hauptanziehungspunkt, dem Pfahl-

bau bei Alvastra . Die Erklärung, die Dr. FRÖDIN hier gab, konnte

kurz gehalten werden , da seine treffliche Darstellung des Standes der

Ausgrabung am Ende des Jahres 1909, die der Mannus (Bd . II ,

S. 109-152 nebst 80 Abbildungen) gebracht hat, als allgemein bekannt

vorausgesetzt werden musste. Damals waren erst 52 qm des „ Fuss-

bodens " freigelegt worden, heute sind es bereits 425 qm, damals erst

7 Herdstellen, heute bereits 40.

Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass der Fussboden nicht

frei auf Pfählen, sondern auf Reisig auflagerte, der unmittelbar auf die

Kalkmodde gelegt war. Das Ganze ist mit senkrechten Pfählen, be-

sonders längs der Ränder, verankert. Was das Haus angeht, glaubt

Dr. FRÖDIŇ nicht mehr an eine grosse, unter einem gemeinsamen

Dache vereinigte Anlage, sondern an eine Anzahl kleiner Hütten .

An Artefakten sind jetzt im ganzen 2000 Stück gehoben worden ,

worunter als neu Meissel von Biberzahn zu erwähnen sind. Die Tier-

arten, deren Knochen zum Vorschein kamen, sind auf die Zahl 30 ge-

stiegen ; es fanden sich auch Schuppen von Ostseeheringen . Die Be-

stimmung der Tierknochen wird dem ausgezeichneten Osteologen Magister

HEDELL verdankt, der stets anwesend ist, solange die Ausgrabung

dauert. Der Staatsgeologe Dr. von POST gab endlich noch lehrreiche

Aufschlüsse über die geologischen Verhältnisse des Ortes.

Zum Schlusse begab man sich nach dem auf der anderen Seite

der Eisenbahn von Alvastra belegenen Sandhügel , mit dem bezeichnen-

den Namen „ Smörkullen ", auf dem das grosse, zumeist bereits aus-

gebeutete Skelettgräberfeld der älteren Eisenzeit (Latène- und

frührömische Zeit) belegen ist. Freigelegt war für unsFreigelegt war für uns nur ein wahr-

scheinlich weibliches Grab mit wohl erhaltenem Skelett in Rückenlage ,

die Hände auf der Brust und ein Eisenmesser an rechter Hüfte.

Man eilte zum Zuge, um wiederum Hästholmen zu erreichen ,

dann den Dampfer zu besteigen und eine erquickende Fahrt quer über
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den Wettersee zu geniessen, die uns nach dem schönen Badeorte Hjo

brachte, wo aber, da gerade Schulferienschluss eintrat, bereits eine Art

Stillleben eingezogen war.

Am Morgen des Dienstag , den 20. August , führte uns unter

Leitung von Dr. FRÖDIN die Eisenbahn nach Falköping, in jenes Ge-

biet Westergötlands , das vielleicht das reichste der Welt ist an Megalith-

gräbern. Auf engem Raume befinden sich dort an 200 solcher, teils

Ganggräber, teils Steinkisten. In mehrstündiger, durch den Regen nur

wenig beeinträchtigter Wagenfahrt, bei der sich schöne Blicke auf den

Mösseberg boten, besichtigten wir bei Falköping zwei Ganggräber, das

eine von ältestem Typus mit ovaler Kammer, dann bei Karleby vier

rechteckige Ganggräber, darunter die bekannten von MONTELIUS in

Gemeinschaft mit Gustaf RETZIUS 1872 und 1874 untersuchten und

das noch nicht untersuchte grösste dieser Riesengräber, dessen Kammer

von neun grossen Granitblöcken gebildet wird und 16,65 m lang und

2,40 m breit ist. Auffallend ist bei diesen Gräbern, dass die Wand-

steine stets aus gespaltenen Platten von rotem Kalkstein bestehen , die

Decksteine aber aus Granitblöcken .

Mit der Rückkehr nach Falköping war auch das lehr- und genuss-

reiche Nachspiel zum Stockholmer Kongress beendigt. Und als nun

ein letztes Zerteilen der Fahrtgenossen nach allen vier Himmelsrichtungen

stattfand, beherrschte jedermann das Gefühl der Tatsache , dem Prof.

KOSSINNA in seiner Dankrede auf Dr. FRÖDIN bereits Ausdruck

gegeben hatte dass die unvergesslichen Tage des ersten Baltischen

Kongresses die schönste Feier kollegialer Geselligkeit waren, die ein

jeder in dieser Zeit sich endlos drängender Tagungen bisher nur er-

lebt hat.

-

Erklärung des Kongressbildes (Tafel LIII) .

1. Mitglieder unserer Gesellschaft (s. Mitgliederverzeichnis S. 1) :

Åberg, Ailo, Arne (und Frau) , Baum, Bezzenberger, Cederhvarf, Gummel, Hackman,

Hahne, Prof. Heinrich (und Frau ; Fürstl. Sammlungen in Donaueschingen) , Kossinna,

Krüger, Kumm, Lienau (und Frau) , Montelius, Peiser, Schetelig, Schnittger, Seger

(und Frau) , Stieda, Wahle , Winckler.

2. Sonstige im Bericht schon genannte Teilnehmer :

Braun , Hallström (und Frau) , Hildebrand, Läffler, Olsson, Sarauw , v . Sabler,

Soikkeli, Tischtschenko.

3. Ausserdem :

Hansson, H., Rektor in Gamleby (Östergötland) . Julius , Amanuensis bei Dr. Almgren

in Upsala. Iverus, Intendent in Lovisa (Finnland). v . Löwis of Menar, Ritterschafts-

bibliothekar in Riga. Nordman, stud. phil . in Helsingfors. Rothmann, Museums-

assistent in Kiel.
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Ausflug des Baltischen Kongresses

nach Gotland , 18. bis 20. August.

Von Univ.-Professor Dr. Felix Peiser , Königsberg.

Die Teilnehmer an der Fahrt nach Gotland langten Sonntag, den

18. August, morgens in Visby an und besuchten, nachdem sie in dem

schönen Garten des interessanten Burmeister-Hauses gefrühstückt hatten,

eine Reihe der Kirchenruinen unter der sachkundigen Führung Dr.

EKHOFS, des Leiters der vom Historischen Museum angestellten Unter-

suchungen. Sehr interessant war besonders der Nachweis der vier auf-

einander folgenden Stadien der St. Klemenskirche. Nach einer Fahrt

nach Snäckgärdet, wo gebadet und steinzeitliche Gruppen im Meere

photographisch festgehalten worden, folgte eine Besichtigung des Museums

(Visbys Fornsal) , dessen vorgeschichtliche Abteilung recht gut aufgestellt

und ausgestattet ist, wenn auch die Hauptmasse der gotländischen Funde

und wohl die besten Sachen nach Stockholm übergeführt worden sind.

Am Montag fuhren wir nach Brucebo, besichtigten unterwegs ein

kleines, aus Kalksteinbrocken aufgeschichtetes Hügelgrab, dann einen

ebenfalls aus Steinen aufgeschütteten Längswall, an dem sich noch zu-

sammengelegte Schleudersteinhaufen fanden, ferner eine unbedeutende

Steinzeithöhle und desgleichen abri. In Brucebo von der liebens-

würdigen Besitzerin , Frau Benedicks - Bruce aufs gastfreieste bewirtet,

bewunderten wir ihr geschmackvolles Heim, ihre interessanten Sammlungen

und vortrefflichen , stimmungsvollen Bilder, teils ihres verstorbenen Gatten,

teils ihrer eigenen Kunst. Der Versuch einer Ausgrabung in ihrem

Garten, wo schon viele Gräber ausgegraben worden waren, ergab leider

nur die Feststellung einer vor langer Zeit zerstörten Stelle .

Brucebo führten uns die Wagen quer über das Plateau der Insel nach

Svenskens im Kirchspiel Endre. Bevor wir unser Ziel erreichten, kamen

wir durch schönen Nadelwald, und im wundervollsten Heidekraut zeigten

sich Steinhaufen neben Steinhaufen, eine grosse Reihe leider von

unbefugter Hand zerstörter und ausgeplünderter Hügelgräber , bei

denen noch teilweise die Bauart der Kisten zu erkennen war. In

Svenskens war ein Kämpegrafve von Dr. ARNE aufgedeckt und als Haus

der jüngeren römischen Kaiserzeit erwiesen worden. Von Svenskens

gings zurück nach Visby, rund um die Stadt nach Süden und zum Kneipp-

Von
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bade, einem entzückenden Sanatorium und Sommeraufenthalte, wo wir

einer Einladung des Leiters , Dr. KALLENBERG, folgten und ein echt

schwedisches Abendbrot genossen.

Trotzdem wir spät genug nach Visby zurückgekommen waren, ging

es am Dienstag früh wieder fort, und zwar zuerst nach Bjerges ; dort

in der Nähe, bei Nickarfve, waren bereits mehrere Grabstellen der

römischen Kaiserzeit (kl . Steinhügel, darunter Steinkisten mit Brandbe-

stattung) freigelegt und wurden von Dr. ARNE und unter seiner Leitung

untersucht. Weiter ging es nach Roma, wo die Ruinen des Zister-

zienserklosters besichtigt wurden, und dann zurück nach Visby. Hier

endete der köstliche Ausflug, der allen Teilnehmern wie ein trautestes

Familienfest in der Erinnerung lebt. Während die meisten mit dem

Dampfer nach Stockholm zurückfuhren, um sich von dort in alle Winde

zu zerstreuen, blieb ein kleiner, ganz unersättlicher Rest von sechs

Mann, von denen aber einer auf den Titel Frau Professor hörte, noch

zusammen, fuhr nach Norrköping und, dort von Dr. Br. SCHNITTGER

unter seine fidele Leitung genommen, nach Besteigung eines hoch-

interessanten Burgwalls , Besichtigung von Felsenzeichnungen weiter nach

Wadstena, Alvastra zu dem trefflichen Dr. FRÖDIN, Falköping mit den

Riesenkisten und Göteborg.

„Hier hat das Lied ein Ende".



III. Nachrichten.

Todesfälle.

Jakob Heierli t.

Mit 1 Porträt.

Der im Ausland bekannteste schweizerische Prähistoriker der Gegenwart, der

Mann, dem es gelungen ist, der Wissenschaft der Vorgeschichte auf dem Boden

der Schweiz einen breiten Resonanzboden zu verschaffen , Jakob HEIERLI, ist am

18. Juli dieses Jahres nach einer längeren schmerzhaften Krankheit im Alter von

nur 59 Jahren in Zürich gestorben.

Sein Lebenslauf ist der eines selfmade man . Aus eigener Kraft hat er sich

auf Grund seiner ersten Bildung als Primarlehrer zu der Stellung förmlich empor-

gerungen, die ihm einen europäischen Namen verschafft hat. Nachdem er auf dem

thurgauischen Lehrerseminar in Kreuzlingen seine Examina mit Auszeichnung be-

standen hatte, so dass er sogar an der Musterschule unterrichten durfte, kam er

nach Zürich, wo er sein ganzes späteres Leben verbringen sollte. Nach Beendigung

des für die Erreichung der Stellung eines zürcherischen Sekundarlehrers erforder-

lichen akademischen Studiums ( 1879) erlangte er 1882 eine Stelle als definitiv ge-

wählter Sekundarlehrer an dem damals noch als Aussengemeinde Zürichs geltenden

Hottingen, wo er bis zu seinem Ende tätig geblieben ist . Lehrer ist er geblieben,

auch war ihm der Verkehr mit Lehrern der liebste, sein pädagogisches Geschick hat

er auch später, wenn er auf ein höher gebildetes Publikum hinuntersehen konnte,

nie verleugnet.

Schon vor seiner endgiltigen Anstellung begann die Altertumswissenschaft,

besonders die schweizerische , wie sie durch deren Altmeister Ferdinand KELLER be-

gründet worden war, ihn zu interessieren und ihn in ihren Bannkreis zu ziehen.

Im Jahre 1880 wurde er Mitglied der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, die

sich damals besonders das Studium der schweizerischen Pfahlbauten angelegen

sein liess. Mit den Pfahlbauten hat er sich auch zunächst ausschliesslich beschäftigt.

Seine erste grössere Arbeit veröffentlichte er im Jahre 1886 über den Pfahlbau

Wollishofen (Mitt. der Antiq . Ges. Zürich. Bd. XXII , 1886) . Da sein Lehrer Ferdinand

KELLER schon 1881 gestorben war, übernahm er die von ihm bis jetzt erstatteten

Pfahlbauberichte in der gleichen Publikation (IX . Pfahlbaubericht, erstattet von

Jakob HEIERLI im gleichen Bande 1888) . Besonders war es die technische Seite

der Pfahlbaukultur , die ihn fesselte. Von den zahlreichen kleineren Arbeiten,

die HEIERLI über technische Fragen veröffentlichte, erwähnen wir „Die Anfänge

der Weberei" in Anz. f. schweiz. Alt. V. ( 1887) . In jener Zeit, die für ihn als die

entscheidende bezeichnet werden kann, habilitierte er sich als Privatdozent für

Mannus, Bd. IV. 30
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"Prähistorische Archäologie" an der ersten Sektion der philosophischen Fakultät

der Universität Zürich ; es war am 20. Februar 1889, als er seine Antrittsvorlesung

über die Handelsbeziehungen der Pfahlbauer" hielt, und schon ein Jahr darauf

ernannte ihn die Berliner Gesellschaft für Anthropologie usw. zu ihrem korre-

spondierenden Mitgliede, eine Auszeichnung, die ihm immer deutlicher die Wege

wies, auf denen der Züricher Sekundarlehrer weiter zu gehen hatte. Er erweiterte

nun allmählich durch weite Reisen , durch Teilnahme an Kongressen, durch Ab-

wechslung in seinen Vorlesungen, durch Wandervorträge im Kreise der zürcherischen

Lehrervereine sein Arbeitsgebiet von Jahr zu Jahr und je mehr er sich hervortat

und je zahlreicher seine Publikationen wurden, desto mehr häuften sich die Aner-

kennungen von seiten des In- und Auslandes.

An der Gründung des Schweizerischen Landesmuseums nahm unser Prä-

historiker einen hervorragenden Anteil ; war er schon bei Anlass der Erstellung
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der Bewerbungsschrift Zürichs um das Landesmuseum in dem Redaktionsausschuss

gewesen, so übernahm er in der eigentlichen Eröffnungsschrift im Jahre 1898 eine

grössere Arbeit, betitelt „Die Chronologie in der Urgeschichte der Schweiz" (Fest-

gabe auf die Eröffnung des schweizerischen Landesmuseums in Zürich am 25. Juni

1898, p. 45-82) . In diesem Aufsatz ist nicht nur versucht, Ordnung in das damals

noch herrschende Chaos der Chronologie zu bringen, sondern HEIERLI gab auch

einen kurzen Überblick über das , was bis zu jenem Zeitpunkt auf diesem Gebiete

in der Schweiz geleistet worden war. Seiner Neigung, den Spuren der früheren

Forschungen nachzugehen , mag das in allen seinen Schriften sichtbare Bestreben

entsprungen sein , die bisherigen Forschungen jeweils zusammenzustellen . Man

weiss nicht, ob man es bedauern soll, dass es ihm teilweise mögen da Intrigen

im Spiele gewesen sein nicht gelang, eine Stellung am Landesmuseum zu er-

halten. Es ist nämlich fraglich, ob er so viel hätte leisten können , wenn er seine

Freiheit in der Verwaltung einer so grossen Anstalt eingebüsst hätte. Er selber

pflegte sich dem Schreiber dieser Zeilen oft in diesem Sinne zu äussern . Jeden-

falls blieb er wenigstens anfänglich in Fühlung mit dem Landesmuseum, indem

ihm dieses manche Ausgrabung übertrug, so z. B. die des reichen Hallstatt-Gräber-

feldes von Unter-Lunkhofen im Aargau (vgl. HEIERLI, die Grabhügel von Unter-

Lunkhofen : Anz. f. schweiz. Alt . N. F. , Bd . VII und VIII , 1905/06 .) Über der

Verbindung mit dem eidgenössischen Institut vergass er die Beziehungen zu den

kantonalen Sammlungen und Vereinen nicht. Er entwarf und veröffentlichte die

archäologischen Karten der Kantone Zürich (allerdings auf Grund der Forschungen

Ferdinand KELLERs) , Thurgau , Wallis (mit OECHSLI zusammen) , Aargau ,

Graubünden , Solothurn , alles Vorarbeiten zu einer Gesamtkarte der Schweiz,

die zu vollenden ihm nicht mehr vergönnt sein sollte. Er stellte sich in den Dienst

zahlreicher schweizerischer Museen, ordnete und katalogisierte ihre vorgeschichtlichen

Bestände, wie am Rätischen Museum in Chur , an den Museen von Solothurn,

Luzern, Winterthur.

Das bedeutendste Werk ist seine „Urgeschichte der Schweiz“ , die 1901 in

Zürich erschien. Er konnte nicht warten , bis die Gesamtaufnahme des Landes

beendigt war. Er glaubte genug Material in der Hand zu haben, um diesen Wurf

zu wagen, der in der Tat der erste Versuch überhaupt ist, die Urgeschichte eines

ganzen Landes zu schreiben. Er steht auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Mag

auch seither eine ganze Menge von neuem viel sorgfältiger gehobenem Material

dazu gekommen sein , so dass man über den Zeitpunkt der Herausgabe eines

solchen Werkes mit dem Verfasser rechten könnte ; mag man seither in mancher

Hinsicht mit mehr Kritik und systematischer arbeiten ; es war eine Tat, die ihre reichen

Früchte getragen hat. Das einzige was man mit Recht dem Werke vorwerfen darf,

ist der Mangel jeglichen Literaturnachweises. In seinem Bestreben, volkstümlich

zu sein, hat HEIERLI es den Forschern unmöglich gemacht, ihn nachzuprüfen .

Der Verf. muss diesen Übelstand selbst gefühlt haben ; denn im gleichen Jahre er-

schien in dem Sammelwerk „Bibliographie der Schweiz" Fasc . V. 2. ein vollständiges

Literaturverzeichnis, das jedem unentbehrlich ist, der sich mit schweiz. Urgeschichte

beschäftigt, wie die Spezialzusammenstellung der gesamten Literatur über den be-

kannten Römerplatz Vindonissa (HEIERLI, Vindonissa. I. Quellen und Literatur.

Im Auftrage der Vindonissa-Kommission zusammengestellt. Argovia. Bd. XXXI.

Aarau 1905) für den Vindonissa -Forscher zu allen Zeiten grundlegend sein wird.

Dass der Senat der Universität Zürich ihn damals zum Ehrendoktor ernannte,

war allgemein erwartet ; ja man hätte gedacht , er könne damals doch zu einer

wenigstens ausserordentlichen Professur gelangen.

30*
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Seit 1904 entfremdete er sich der zürcherischen Antiquarischen Gesellschaft,

die sich von den Zielen ihrer Gründer immer mehr entfernte, und wandte sich

dafür der geographisch-ethnographischen Gesellschaft dieser Stadt zu , der er als

Sekretär hervorragende Dienste leistete. Sehr beachtet wurde sein Aufsatz über

die römischen Grenzfestungen am Schweizerischen Rhein im Jahresbericht der

Gesellschaft 1904/05 , ein Aufsatz , der mit dazu beigetragen haben mag, der

schweizerischen Limesforschung einen erhöhten Antrieb zu verleihen. Hat sich doch

seither bei der Archäologischen Kommission, der der Verstorbene ebenfalls ange-

hörte , eine Unterkommission gebildet , die sich die systematische Untersuchung

dieser spätrömischen Anlage an der schweizerischen Nordgrenze zur Aufgabe stellte.

Während dieser geradezu staunenswert fruchtbaren literarischen Tätigkeit fand

HEIERLI Zeit, im Auftrage des antiquarischen Vereins von Schaffhausen das alt-

berühmte Kesslerloch, das schon von NÜESCH teilweise durchforscht und veröffentlicht

worden war , einer gründlichen Nachprüfung zu unterziehen. Das Ergebnis dieser dank-

baren, aber aufreibenden Arbeit war das gross angelegte Werk : „ Das Kesslerloch bei

Thaingen. Von Dr. HEIERLI in Zürich. Unter Mitwirkung der Herren Prof.

Dr. HENKING , Prof. Dr. HESCHELER , Prof. J. MEISTER, Dr. E. NEUWEILER

und anderer Forscher" . Neue Denkschriften der Schweiz. Naturforschenden Gesell-

schaft. Bd. XLIII . Zürich 1907. In diesem Werk hat er ausser der Einleitung, die

eine dokumentierte Geschichte der Untersuchung dieser weltberühmten Stätte

enthält, den archäologischen Teil bearbeitet.

Das Jahr 1907 bedeutete einen Wendepunkt im Schicksale HEIERLIS . In

diesem Jahre kam der Gedanke, der namentlich von seinen Freunden und Mitarbeitern,

besonders WIEDMER-STERN in Bern und Dr. TATARINOFF in Solothurn angeregt

worden war, nämlich eine schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte zu gründen ,

zur Ausführung. Er wurde deren Sekretär und hat als solcher seine ganze Arbeits-

kraft in den Dienst dieser neuen Vereinigung gestellt. Dass sie so rasch in allen

Teilen des Schweizerlandes Mitglieder fand und von vielen lebhaft begrüsst wurde,

hat sie hauptsächlich ihm zu danken . Die vier ersten Jahresberichte , die auf

Kosten der Gesellschaft veröffentlicht und fast vollständig von ihm hergestellt wurden ,

sind auch den Fernerstehenden ein Beweis für die hervorragende Arbeitskraft des

Verewigten.

Von Charakter war er ein seltsames Gemisch von kindlicher Treuherzigkeit

und scharf abweisendem Verstand ; in beider Hinsicht ein echtes Kind seiner Appen-

zeller Berge. Dass ihm die akademische Bildung abging, hat ihm bei seinem Volke,

dem er immer ein grosses Verständnis entgegenbrachte , nicht geschadet, im Gegenteil ;

wohl aber mag dieser Umstand ein Grund dafür sein , dass er in zünftigen Kreisen

doch nicht für vollwertig angesehen wurde und dass er deswegen nicht zu einer

seiner würdigen Stellung gelangte. Die hagere, knochige Gestalt, mit ihrer unver-

wüstlichen Ausdauer, die er nur etwas zu stark zur Schau trug, imponierten dem

sonst nur schwer zugänglichen schweizerischen Landmann, mit dem er so oft zu

verkehren Gelegenheit hatte. So war er eigentlich populär und seine Wissenschaft

hat er damit auch populär gemacht. Aber eben das mag manchem „Zünftigen" an

ihm nicht gepasst haben . Dagegen war er im Ausland, sowohl bei Deutschen wie

bei Franzosen , ein angesehener Herr , dessen tiefe Basstimme , wenn sie seine

reichen Kenntnisse mitteilte, die Leute im Nu für sich gewann. Was jedermann,

Freund und Feind und deren hatte er nicht wenige , an ihm schätzten, das

war seine unermüdliche Arbeitskraft und sein eiserner Fleiss, die in ihm das ,

was die anderen als Lebensgenuss schätzen, nicht aufkommen liessen. Er war ein

-
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Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. IV. Taf. LIV

Kossinna , Dr. Erich Blume.

Dr. Erich Blume.
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förmlicher Asket im guten Sinne des Wortes. War er einmal mit seiner Gemahlin ,

in der er eine getreue und sachverständige Helferin gefunden hatte, auswärts

auf Reisen , so war vom frühen Morgen bis zum späten Abend seine Losung :

„Arbeiten und nicht rasten !" Und wenn er auch nur an einem Sonntagnachmittag

über Land ging, immer musste ihm für seine Vorgeschichte dabei etwas herausschauen,

sonst war er nicht glücklich. Dass er gerade an seiner Arbeit eine solche kindliche

Freude hatte, das hat ihm über manches Ungemach, an dem er allerdings oft zum

Teil wenigstens selber Schuld war, hinweggeholfen.

E. Tatarinoff (Solothurn) .

Dr. Erich Blume †.

Mit 1 Porträt (Taf. LIV) .

Als ich von der Tagung des Gesamtvereins der Altertumsvereine zu Würzburg

heimkehrte , machte ich in Halle abends Halt , um den Stand des Neubaues des

dortigen Museums für Vorgeschichte kennen zu lernen. Dr. HAHNE empfing mich

am Bahnhof mit der Schreckensnachricht , unser lieber Schriftführer BLUME in

Posen, der gerade im Begriffe war , an das Provinzialmuseum zu Hannover als

Leiter der Vorgeschichtlichen Abteilung überzusiedeln , sei am Abend des 10. Sep-

tember durch einen Revolverschuss ums Leben gekommen .

Ich taumelte ob der Nachricht zuerst zurück , fing dann aber an krampfhaft

zu lachen , da ich an eine solche Unvernunft des Schicksals nicht glauben konnte ,

nicht glauben wollte. Gegenüber einer vom Posener Kaiser - Friedrich-Museum ge-

gebenen telegraphischen Bestätigung der Zeitungsnachricht war jedoch ein ohn-

mächtiges Aufbäumen nicht weiter möglich. Ich lag die Nacht über wie im Fieber :

immer wieder musste ich das Geheimnisvolle des Unglücksfalles und die Grösse

unseres Verlustes durchgrübeln.

Ich dachte an die armen Eltern , Herrn Rentier Karl BLUME , einen der

Gründer unserer Gesellschaft, und seine Gattin , deren Stolz dieser einzige Sohn

war, der trotz aller Jugend schon Grosses geleistet hatte und nach menschlichem

Ermessen einer glänzenden Zukunft entgegen ging.

Selbstsüchtig wie der Mensch ist , dachte ich dann an mich selbst. Und

wie sollte ich das nicht? War doch Blume so ganz ein Ebenbild meiner eigenen

wissenschaftlichen Persönlichkeit gewesen. Wie ich , hatte er sich zuerst der ger-

manischen Philologie ergeben , war dann zur Altertumskunde, zur Vorgeschichte über-

gegangen, hatte als solcher einerseits die benachbarte Volkskunde gepflegt , ebenso

aber auch der unentbehrlichen Hilfen der naturwissenschaftlichen Fächer, namentlich

der Geologie und der Anthropologie, sich bemächtigt. Und all das umfasste er mit

demselben Ernst , derselben Liebe. Infolge unseres vieljährigen engsten wissen-

schaftlichen Verkehrs hatte er in mein Denken sich eingelebt , wie kein anderer

Vertreter unserer Wissenschaft : meine Methode und meine grundsätzlichen An-

schauungen waren die seinen. Dass Kulturprovinz und Volksstamm zwei sich

deckende Begriffe sind, hatte er von mir nicht etwa als Glaubenssatz übernommen,

sondern war ihm zu selbsterworbenen Wissen geworden, weil er ein umfassender

Systematiker war von meiner Art , der das Material überall erschöpfend

sammelte , ehe er an seine Deutung heranging. Museumsmaterial und Literatur

beherrschte er auf dem von ihm behandelten Gebiete in vollendeter Weise und

dieses Wissen war bei ihm kein totes Kapital, das erst beim Nachblättern in Hand-
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büchern und Sammelheften Zinsen brachte, sondern stets lebendig und zum Dienste

bereit. Machte ich ihm nur eine Andeutung über neu erkannte Kulturzusammen-

hänge, stets erfasste er sofort ihre Bedeutung in allen ihren Einzelheiten und ihren

Folgen , auch wenn ich auf diese zunächst noch gar nicht eingegangen war. Ein

vereinzelter derartiger Fall sei hier erwähnt , weil er mir erst nach BLUMES Tode

zu Ohren kam. BLUME konnte , durch Verhältnisse gezwungen, meinem Berliner

Aprilvortrage über das Aufkommen des illyrischen Volkes und seiner Kultur zur

älteren Bronzezeit in Ostdeutschland nicht beiwohnen . Er hatte aber gehört , dass

ich dieselbe Kultur in ganz Österreich-Ungarn und bei den oberitalischen Venetern

gezeigt und die Vermutung ausgesprochen hatte, dass die ostdeutschen Illyrier viel-

leicht auch den Namen Veneter getragen hätten. Sofort fiel er seinem Bericht-

erstatter mit der ja auch von mir vorgetragenen weiteren Vermutung (von der er

aber noch nicht gehört hatte) ins Wort: damit wäre zugleich eine Erklärung des

germanischen Namens Wenden für die Slawen gegeben. Und wie war er emsig und

erfolgreich am Werke, in seiner Posener Provinz die von mir angebahnte ethno-

graphische Durchdringung des vorgeschichtlichen Stoffes weiterzuführen, für alle

Perioden, wie er es bei Hinterpommern und Westpreussen für die römische Kaiser-

zeit so schön getan hatte. Schon hatte er das Fortleben westgermanischer Volksteile

und Kulturäusserungen unter der darübergelagerten ostgermanischen Herrschaft

während der frühesten Eisenzeit Westpreussens und Posens im Einklange mit

meiner Aufstellung gezeigt. Und den ersten Eintritt der Wenden nach Ostdeutsch-

land zu erspüren, war seine ständige Sorge gewesen. Wie hätte er von Hannover

aus ebenso den nordwestdeutschen Verhältnissen seinen unermüdlichen Fleiss und

durchdringenden Scharfsinn widmen können ! Es wird niemand wunder nehmen,

dass mir die Stunden persönlichen Verkehrs mit einem solchen Schüler, seine in

den letzten Jahren infolge der Abgelegenheit seines Wohnsitzes ja nicht zu häufigen

Besuche geradezu wissenschaftliche Feierstunden waren . BLUME war eine stille

Natur, aber er konnte doch auch recht warm und lebhaft werden , sobald es sich

darum handelte , die Bedeutung seines Faches ins rechte Licht zu setzen oder

Grundsätze und Methodenfragen der Wissenschaft und im Zusammenhange damit

Personalfragen des Faches zu erörtern. Dann konnte man merken, dass er bei

aller äusseren Bescheidenheit innerlich das vollberechtigte Bewusstsein seines Eigen-

wertes besass.

Ich dachte weiter an den Verlust für die praktische Arbeit in der Vor-

geschichte. BLUME zeigte durch seine Tätigkeit in der gesamten Provinz Posen

so recht , dass nur ein ausgebildeter Theoretiker zugleich ein wahrhaft ausgezeich-

neter Praktiker sein oder werden kann . Schon sein Prenzlauer Museumskatalog

war ein kleines Meisterstück , noch jetzt die beste Einführung in die Vorgeschichte

der Mark Brandenburg, die wir haben ; mein ausführliches Kolleg hierüber hatte er

trefflich dafür ausgenützt (vgl. HAHNES Besprechung : Mannus I) . Eine geradezu

bewundernswerte Leistung war dann die Posener vorgeschichtliche Ausstellung vom

Jahre 1909. Was hatte er da alles aus entferntesten , sogar längst verschollenen

und für verloren gehaltenen Privatsammlungen ans Licht gebracht und der Wissen-

schaft zu bequemerer Ausnutzung hergerichtet ! Wie war der zweibändige illustrierte

Katalog mit seiner geschichtlichen Einführung wieder eine Musterarbeit an Sorgfalt

und Umsicht! Und dazu noch die innerhalb eines Jahres vollendete Durcharbeitung,

Ordnung und streng wissenschaftliche Aufstellung des bis dahin ziemlich verwahr-

losten Museums selbst ! Wie übte er die Kunst der Ausgrabung, die er zu Königs-

berg in BEZZENBERGERS Meisterschule erlernt hatte ! Von der unübertrefflichen

Genauigkeit seiner wissenschaftlichen Beobachtungen beim Ausgraben , durch die
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manche schöne Erkenntnis des Kulturganges in Posen neu erschlossen wurde , wird

eine grössere Arbeit über spätkaiserzeitliche Hügelgräber noch Zeugnis ablegen,

die sich in seinem Nachlass fast druckfertig vorgefunden hat. Alle seine neuen

Museumseinrichtungen zeigten ihn eben als den vollendeten Wissenschaftler , der

weitblickend stets die letzten und höchsten Aufgaben aller praktischen Museums-

arbeit im Sinne hat , d. h. die Förderung der Erkenntnis der grossen Kultur-

zusammenhänge : ein Standpunkt , zu dem sich der banausische , wenn auch noch

so gut abgerichtete, reine" Museumspraktiker und Ausgrabungstechniker nie wird

erheben können. Leider wird zum grössten Schaden unserer Wissenschaft neuer-

dings vielfach die gegenteilige Ansicht verfochten, seitdem Leute einflussreich ge-

worden sind , die unbeschwert durch wissenschaftliche Ausbildung nur auf ihre

Grabungstechnik stolz sind , obwohl sie bei Licht besehen , nicht einmal dazu einen

berechtigten Anlass haben.

Ich dachte weiter an den Verlust für unsere Gesellschaft , die BLUME

ja mit aus der Taufe heben geholfen hatte. Begeistert hing er ihr an und betonte

gern den besonderen Charakter, den sie dadurch aufweise, dass in ihr die von mir

an der Universität gepflegte Art der Auffassung und Betätigung unserer Wissen-

schaft in den Vorträgen und Veröffentlichungen zu entschiedener Geltung komme.

Er war nicht nur selbst eines unserer treuesten Mitglieder, sondern schaffte uns

in seinem Wirkungskreise viele neue Anhänger. Seine angestrengte Museums-

tätigkeit und seine umfassende Forscherarbeit liessen ihn leider vorläufig noch nicht

dazu kommen, dem Mannus grössere darstellende Veröffentlichungen zu übergeben.

Doch werden seine Posener Zuwachsverzeichnisse sogar noch nach seinem Tode

eine Fortsetzung von seiner Hand erfahren. In Haupt- wie Berliner Zweigver-

sammlungen hat er uns öfter durch seine gediegenen , inhaltreichen Darbietungen

gefesselt. Auch in materieller Hinsicht hat er unsere Gesellschaft gleich zu Anfang

zu stützen gesucht, mehr als ich an dieser Stelle sagen darf. Und 1909, als er

durch Überarbeitung und trübe innere Erfahrung mit verzweifelten Stimmungen

lange im Kampfe lag , hat er die Gesellschaft in rührender Anhänglichkeit mit einem

wahrhaft hochherzigen Erbteil bedacht. Hierüber sei näheres aber erst gebracht,

sobald die Angelegenheit des bürgerlichen Prozesses von BLUMES Erben gegen

seine Mörderin entschieden sein wird.

Erich BLUME ist uns genommen worden wenige Tage, nachdem er am

6. September 1912 in sein 29. Lebensjahr eingetreten war (geb. 6. Sept. 1884).

1891-95 besuchte er das Kgl. Prinz Heinrich -Gymnasium zu Berlin- Schöneberg , von

da ab das Steglitzer Gymnasium , an dem er Ostern 1903 die Reifeprüfung gut be-

stand. Er ist fast ständig der erste unter den Klassenschülern gewesen. Seine

,besinnliche" Art, die so gar nichts hatte von der Sucht, nach aussen glänzen zu

wollen und die ihn so scharf von dem Wesen anderer Knaben und Jünglinge schied ,

wird schon auf der Sexta von seinem ersten Direktor hervorgehoben.

Zwei Sommersemester, 1903 und 1904, studierte er zu Freiburg i. Br. , im

dazwischenliegenden Winter zu Berlin germanische Philologie und Geschichte. Im

Winter 1904, wiederum nach Berlin zurückgekehrt, kam er zu mir, zu Vorlesungen

wie Übungen, erkannte, dass die Sprachwissenschaft für sich allein nicht entfernt

befähigt sei, in das Dunkel der Vorzeit zu dringen, und vertiefte sich nun in archäo-

logisch-vorgeschichtliche Studien. Er tat das sogleich mit ganzer Kraft und mit

grosser Freude, scheute als einziger meiner damaligen Schüler keineswegs vor der

Schwierigkeit zurück, als Anfänger über nicht leichte Spezialwerke von MONTELIUS

einen Vortrag zu halten , wozu er rasch erst der schwedischen Sprache sich be-

mächtigen musste. Offenbar hatte er nun mit einem Schlage gesehen, wo das ihm
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zusagende und zugleich erfolgversprechende Arbeitsfeld liege. Mir fiel er sofort.

durch den Ernst und die Ruhe seines Wesens, seine stille Bescheidenheit, seinen

Eifer und auch sein sicheres wissenschaftliches Urteil auf : so wählte ich ihn mir

als Seminar-Amanuensis aus. In dieser Stellung, die ihm viel Arbeit, aber dadurch und

durch den sehr vermehrten wissenschaftlichen Verkehr mit mir auch viel Studienvorteile

bot, ist er mir in unermüdlicher Hingabe vier Jahre lang eine wertvolle Stütze ge-

wesen. Aus dem ihm von mir aufgegebenen Vorträgen im Seminar kam er zu dem

Gegenstande seiner Dissertation, für die er mehrere Jahre hindurch zu Museen-

studien mehrmonatige Reisen nach den nordostdeutschen Provinzen unternahm, wobei

er in Ostpreussen auch das Graben selbsttätig erlernte. Nachdem er so 7 Semester

bei mir studiert hatte, übertrug ich ihm die Ausarbeitung des Prenzlauer Samm-

lungsverzeichnisses (s . oben) . Dann ging er Juli 1908, noch vor Abschluss seiner

Doktorarbeit, nach Poşen , um eine dort neu geschaffene Stelle zur Verwaltung der

Vorgeschichtlichen Abteilung am Kaiser Friedrich-Museum anzutreten.

In Posen harrten seiner sogleich gewaltige Amtsgeschäfte : die völlige Neu-

gestaltung des Museums, verbunden mit neuer Aufstellung der Sammlung, ging

Hand in Hand mit den Vorbereitungen zu der grossen Ausstellung für Vorgeschichte,

die einschliesslich des oben erwähnten Kataloges bis zum August 1909 fertig sein

musste und auch fertig wurde. Die Vollendung seiner Doktorarbeit musste infolge-

dessen ruhen. Dass sie aber trotz meines steten Mahnens erst im Sommer 1910

zum Abschluss gelangte, daran war die Person schuld, die er sehr bald in Posen

kennen gelernt hatte, die von Beginn an sein Unstern war und schliesslich seine

Mörderin wurde. Im Juli bestand er seine Doktorprüfung und wurde am 10. Ok-

tober 1910 zum Doktor promoviert auf Grund seiner grossen Arbeit über „Die

germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen

Kaiserzeit“ , von der die ersten vier Kapitel gedruckt vorlagen, während der volle

erste Teil, der Textband, trotz alles meines Drängens erst 1912 als Nr. 8 der

Mannusbibliothek erscheinen konnte, während der ebenso starke Band der Materialien

ungedruckt geblieben ist und in der Gestalt, wie sie ihm BLUME 1910 gegeben hat,

in der Mannusbibliothek veröffentlicht werden soll.

Ich hatte BLUME als Gegenstand seiner Doktorarbeit vorgeschlagen, eine in

chronologisch-typologischer Richtung gehaltene, auf das Kleinste eingehende Unter-

suchung der drei grossen Kulturgebiete vorzunehmen, die ich selbst für die ersten

Jahrhunderte nach Chr. als Stammesgebiete der Ostgermanen nachgewiesen hatte.

BLUME hat sich auf das nördlichste dieser Gebiete beschränkt, aber diese Aufgabe

in ebenso umfassender als tiefgründlicher Art gelöst, indem er ein so gewaltiges

Material zusammengebracht, wissenschaftlich geordnet und geistig durchdrungen hat,

wie es für ein so grosses Gebiet und einen verhältnismässig nicht geringen Zeit-

raum bisher noch niemals , weder in Deutschland, noch im Auslande versucht worden

ist. So ist ein Werk zu stande gekommen, dass nicht nur durch seinen äusseren

Umfang, das damit bewiesene Mass der Arbeitsleistung, sondern auch durch Fülle

und Bedeutung der Ergebnisse als ein solches von bleibendem Werte sich erweisen

wird, das nach dem bei deutschen Dissertationen sonst üblichen Massstabe über-

haupt nicht messbar ist, sondern nur den skandinavischen Doktordissertationen,

die ja stets ausgereifte Werke von höchster Bedeutung sind, sich an die Seite

stellen lässt.

Das erste Kapitel erläutert meine siedlungsarchäologische Methode näher und

gibt für die Tatsache der scharfen Abgrenzung der Kulturgebiete und ihr Zusammen-

fallen mit Stammesgebieten eine gute Erklärung in der Annahme von Jahrmärkten

der einzelnen Stämme zu den Zeiten ihrer grossen Jahreszeitenfeste. Die weiteren
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acht Kapitel untersuchen das gesamte Fundmaterial des Oder- Passargegebietes für

die ersten vier Jahrhunderte nach Chr. nach der typologischen Entwicklung hin, stets

an der Hand der bisher durch TISCHLER und ALMGREN erreichten Chronologie,

die im Einzelnen verbessert, im Grossen bereichert wird durch Einschub einer

neuen Periode, C/D 250-375, zwischen C und D. Als vorzügliche Monographien

seien hier hervorgehoben die Kapitel über die Fibeln , die Gürtelteile, die Keramik,

einen für diese Gegenden bisher noch gar nicht im Zusammenhang behandelten

Stoff, vor allem aber über die Schlangenkopfarmbänder, das als ein wahres Vorbild

für derartige Untersuchungen bezeichnet werden muss. Im neunten Kapitel :

Stämme und Kulturgruppen, das ostwärts über das im Titel genannte Landgebiet

vielfach weit hinausgreift, werden auf Grund des chronologischen geordneten Materiales

die grösseren Kulturgruppen, ihr gegenseitiges Sichverschieben im Laufe kleinerer

Zeiträume, schliesslich ihr Zusammenfallen mit bestimmten geschichtlich überlieferten

Volksstämmen untersucht und ermittelt, so dass nun die einzelnen Teile der Goten ,

nämlich Gepiden, Ost- und Westgoten, nebst Galinden, ebenso die Rugier, Bur-

gunden, Wandalen in dem behandelten Gebiete noch schärfer von einander sich

abheben, als es bei meiner in grossen Zügen skizzierenden Darstellung möglich

war. Hervorgehoben seien noch die feinsinnigen Urteile über den Charakter der

Gerätformen einer bestimmten Epoche, der sowohl mit dem allgemeinen Zeitstil ,

als mit seiner besonderen Ausprägung in der Eigenart einer Kultur- und Stammes-

gruppe in Einklang zu setzen gesucht wird. Eine kritische Besprechung des Werkes

von besonders berufener Seite wird der Mannus demnächst bringen können .

Erwähnenswert ist noch der eigenartige Vortrag über die bronzezeitliche

Keramik des Posener Landes, den er bei der Hauptversammlung unserer Gesell-

schaft zu Koblenz im August 1911 hielt (Mannus IV, 75 ff.) . Auffallend war mir

der Vortrag besonders durch seine Sprache. Während BLUME bisher in seinen

Schriften einen Stil gezeigt hatte, der keineswegs besonders lebendig, sondern bei

aller Klarheit und knapper Sachlichkeit eher etwas schwerflüssig zu nennen war,

floss er in Koblenz förmlich über von gesuchter, blumenreicher, ja gezierter Aus-

drucksweise und von übertrieben feinfühligen Betrachtungen ; man kannte ihn nicht

wieder. In der Wendung seines streng sachlich ernsten Wesens in der Wissenschaft

zu dieser gezierten , rein ästhetisierenden Auffassung sehe ich die übele, ansteckende

Wirkung jener aus blosser Sinnenlust fliessenden Art der Kunstverliebtheit, wie er

sie bei dem schon genannten teuflischen Weibsbilde kennen gelernt hatte. Sogar

inhaltlich war der Vortrag angesteckt von dem entarteten Wesen dieser Person.

BLUME hatte von mir gelernt, germanischem Wesen und germanischer Betätigung

für die Vorzeit mehr noch als heute den Preis zuzuerkennen. In Koblenz aber gefiel er

sich darin, die Schwächen germanischer Art gegenüber fremder Art hervorzukehren.

Ebenso hatte er von der Edelart des germanischen Körpertypus , von dem

Werte ungemischt germanischen Blutes zur Genüge von mir gehört , hatte diese

Wahrheiten in seinen Glaubensschatz aufgenommen und sie oft genug vertreten.

Wenn nun Lehre und Leben bei ihm in schärfsten Gegensatz gerieten, dadurch ,

dass er in heftigster Leidenschaft für ein Wesen entbrannte , das nicht nur einen

ausgesprochen ungermanischen Typus , sondern sogar die abstossenden Züge eines

völlig entarteten Mischlings offenkundig zur Schau trägt ¹ ) , so ist das nur zu erklären

durch den geradezu hypnotisierenden Einfluss , den diese Person über BLUME

¹) Leider ist der Mannus , wie ich nachträglich vernommen habe , auf den

Tafeln VIII, X, XI , XII dieses Bandes durch Abbildung von Hand und Unterarm der

Mörderin besudelt worden.
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gewann, einen Mann mit sonst tadellos blankem Ehrenschilde, der aus einem Eltern-

hause stammte von gediegenster bürgerlicher Ehrbarkeit. Die verworfene Person

muss dem von Natur weichen und gutmütigen , vor allem aber in höchstem Masse

ideal gesinnten jungen Manne auf irgendeine Weise das Bewusstsein oder wenigstens

das Gefühl einer Schuld an ihr beigebracht haben und an diesem Gängelbande hat

sie ihn mit sich in ihren schmutzigsten, ekelhaftesten Morast hinabgezogen , ohne

dass BLUME anscheinend bis kurz vor seinem Ende diese ihm fremde Um-

gebung erkannte, also auch nicht zu ernster Gegenwehr sich aufraffen konnte.

Sie zwang ihn wahrscheinlich zur Verlobung und zu der überhasteten Heirat und

hielt ihn dann in niedrigster, sklavischer Abhängigkeit , bis sie sich durch Meuchel-

mord von ihm wieder befreite. Schwäche war es , davon kann man ihn nicht frei-

sprechen, die ihn so tragisch, so schmachvoll zugleich enden liess, aber eine Schwäche,

die mit seinem idealen Denken und Fühlen in engstem Zusammenhange stand und

die wir nach unserem jetzigen unzureichenden Erkennen des rätselhaften Verlaufes

seiner Ehezeit nicht verurteilen , nur beklagen können . Es widerstrebt mir, hier auf

die jetzt erst in reichlichstem Masse aufgedeckte schwere Leidenszeit seines letzten

Lebensjahres und namentlich seines letzten Halbjahres seit der Eheschliessung näher

einzugehen oder gar die letzten Wochen vor seinem Tode und die Ereignisse um

seine Ermordung herum , die ja erst durch die Gerichtsverhandlung ihre möglichste

Aufklärung gewinnen werden , zu besprechen . BLUME war ein Mann , der wenig

aus sich herausging und noch weniger über seine Privatverhältnisse sich äusserte.

So waren nicht einmal seine nächsten Freunde , nicht seine Eltern im geringsten

darüber unterrichtet, wie es um sein Inneres stand : und so hat ihm auch niemand

helfen können in seiner Not.

aus

Erwähnt sei nur, dass BLUMES Tod zu Unterberg bei Posen , dicht bei dem

Restaurant Bürger erfolgte , in dessen Garten BLUME im Jahre 1911 eine beim

Chausseebau aufgedeckte ostgermanische Steinkiste der Gesichtsurnenkultur ,

der Zeit um 400 vor Chr. herum, aufgestellt hatte (vgl. unten das Schriftenver-

zeichnis Nr. 14) . Ferner , dass in dem Zimmer des Hotel Bürger, wo am Tage

nach dem Morde die Leiche seziert wurde , an der Wand der Spruch gemalt war :

Herr lass uns bedenken, dass wir sterben und davon müssen, auf dass wir klug

werden.

Alles in allem : im Umgange mit BLUME hatte man stets das Gefühl, es mit

einer sittlich gefestigten Persönlichkeit, einem vornehmen , lauteren Charakter von

durchaus idealer Sinnesrichtung zu tun zu haben. Er war unstreitig der begabteste,

fleissigste, kenntnisreichste , vielseitigste unter meinen Schülern . Für die deutsche

Wissenschaft bringt sein frühzeitiger Tod einen Verlust, so gross, dass er kaum zu

ermessen ist, vergleichbar dem unersetzlichen Verluste, den der vor wenigen Jahren

erfolgte Tod von Dr. Knut STJERNA der schwedischen Forschung brachte. BLUME

hatte eine glänzende Laufbahn vor sich und schien berufen , unsere Wissenschaft

ein gut Stück vorwärts zu bringen . Ich persönlich hatte die Überzeugung, dass er

einst an die Spitze der deutschen Vorgeschichtsforscher treten würde. Wenn ich in

die Zukunft sah und in Gedanken mir einen Nachfolger auf meinem Lehrstuhle

vorstellte, konnte ich mir niemand anders denken und wünschen, als immer wieder

nur BLUME. Das ist nun alles dahin . Und alle , die wir ihn kannten und liebten

wir können ihm nur noch ein inniges Abschiedswort ins Grab nachrufen.

G. K.
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2. Verzeichnis der Sammlungen des Uckermärkischen Museums- und Geschichts-

vereins in Prenzlau. Im Auftrage des Vorstandes bearbeitet. Prenzlau 1909 (1908).

103 S. 8. Mit 125 Abb.

3. Die chronologische und die ethnographische Methode der vorgeschichtlichen

Forschung (Mannus I, 141. 1909) .

4. Aus der Provinz Posen. Erwerbungen des Kaiser-Friedrich-Museums zu

Posen 1908, Juli bis Dezember (Mannus I , 137 ff. ) ; 1909 Januar bis Juni (Mannus I,

303 ff.) ; 1909 Juli bis Dezember (Mannus 1911 , III . 289 ff.) .

5. Besprechung : R. FORRER, Reallexikon der prähistorischen, klassischen und

frühchristlichen Altertümer. Berlin - Stuttgart , und R. FORRER, Urgeschichte des

Europäers von der Menschwerdung bis zum Anbruche der Geschichte. Stuttgart

(Mannus I , 309 ff.) .

6. Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer aus der Provinz Posen (Historische

Monatsblätter für die Provinz Posen 1909, Heft I) .

7. Ausstellung im Kaiser-Friedrich-Museum. Vor- und frühgeschichtliche Alter-

tümer aus dem Gebiet der Provinz Posen. Posen 1909. 173 S. mit 20 Tafeln.

8. Aufgaben der Vorgeschichtsforschung in der Provinz Posen (Korrespondenz-

blatt der Deutsch. Gesellschaft f. Anthr. , Ethn . u. Urgesch. 1909 ; Aus dem Posener

Lande 1910, Heft I) .'

9. Die Vorgeschichte Kujawiens (Zeitschrift der Historischen Gesellschaft

f. d. Provinz Posen 1910).

10. Zur Glasflasche von Latkowo , Prov. Posen (Mannus 1911. III , 156 ff.) .

11. Besprechung : H. HAHNE , Das vorgeschichtliche Europa ; Kulturen und

Völker. Bielefeld u. Leipzig 1910 (Mannus III , 161 ff.) .

12. Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge

zur römischen Kaiserzeit. Kap. I-IV. Berliner Inaugural -Dissertation. Würzburg 1910.

13. Kaiser-Friedrich-Museum in Posen. Amtlicher Führer. 3. Aufl. Posen 1911.III .

Vorgeschichtliche Abteilung (S. 31-51) .

14. Die Gräberfunde von Unterberg [bei Posen] (Posener Tagebl. 29. Okt. 1911 ) .

15. Erwerbungen des Kaiser-Friedrich-Museums zu Posen. 1911 und 1912

(Aus dem Posener Lande, seit April 1911 monatlich) .

16. Thrakische Keramik in der Provinz Posen mit 23 Textabb. und 7 Tafeln

(Mannus 1912. IV. 75 ff.) .

17. Inventarisierung vorgeschichtl . Altertümer in Privatbesitz (Mannus IV.327 ff. ) .

18. Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge

in der römischen Kaiserzeit. Teil I. Text. Mit 256 Abb. im Text und auf sechs Tafeln

und 1 Karte. Würzburg 1912 (Mannusbibliothek No. 8) . VI und 213 S. 8 °.

Ernst von Koken †.

Am 21. November 1912 entschlief sanft nach schweren Leiden, erst 52 jährig ,

Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c. Ernst KOKEN, Professor der Geologie und Paläontologie

an der Universität zu Tübingen. Er stammte aus Braunschweig, promovierte 1884

in Berlin, wurde dort Assistent am Museum für Naturkunde und habilitierte sich

1888, ging 1891 als Nachfolger v. BRANCAs nach Königsberg und 1895 als Nach-
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folger QUENSTEDTs nach Tübingen. Unserer Gesellschaft ist er gleich im ersten Jahre

nahe getreten, als wir von der ersten Hauptversammlung in Hannover 1909 aus nach

der diluvialarchäologischen Konferenz den grossen Ausflug zum Studium der Diluvial-

archäologie im ganzen Rheingebiete unternahmen , um dann in Tübingen mit einer

zweiten diluvialarchäologischen Konferenz zu enden . An dieser beteiligte sich KOKEN

in hervorragender Weise (vgl. Mannus, Ergänzungsband I , 99) . Bleibend ist sein

Name mit unserer Wissenschaft verbunden durch seinen Anteil an dem grossen im

Erscheinen begriffenen Werke R. R. SCHMIDTs „Die diluviale Vorzeit Deutschlands"

(Stuttgart, E. Schweizerbart) , wofür er den zweiten , geologischen Teil zu bearbeiten

übernommen hatte, die Darstellung der Geologie und der Tierwelt der paläolithischen

Kulturstätten Deutschlands, die in der letzterschienenen 5. Lieferung des Werkes

mit S. 158 gerade zu erscheinen begonnen hat.

Eduard Handtmann t.

Am 27. November 1912 verschied zu Potsdam, seinem Ruhesitz, der emeritierte

Pfarrer HANDTMANN , der in früheren Jahrzehnten solange er zu Seedorf bei

Lenzen a. Elbe im Amte war, als eifriger Erforscher der Vorzeit der Prignitz sich

betätigt hatte.

Ludwig Brink † .

Am 15. Dezember 1912 verschied nach längerem Leiden in dem noch jungen

Alter von 51 Jahren unser Mitglied , der Notar Justizrat Dr. BRINK zu Mayen im

Rheinlande , der frühere Vorsitzende des blühenden Geschichts- und Altertumsvereins

für Mayen und Umgebung, der unserer Gesellschaft 1911 auf der Koblenzer Haupt-

versammlung bei dem unvergesslich schönen Ausflug nach Mayen eine so herrliche

Aufnahme bereitete und zugleich einen so trefflichen Führer abgab, durch die ebenso

schwierig aufzudeckenden , wie in ihrem Zusammenhang zu übersehenden Anlagen

des grossen befestigten Dorfes aus der neolithischen Periode der Pfahlbaukultur

(Michelberger Typus). Schriftstellerisch ist der Verewigte hervorgetreten durch

seinen Anteil an der „Geschichte von Mayen", Mayen 1910. Er bearbeitete hier die

Vor- und Frühgeschichte unter dem besonderen Titel Die Niederlassungen in

Mayen bis zum Beginn des Mittelalters" (90 Seiten) . Bereits zu Beginn des letzten

Jahres hatte er aus Gesundheitsrücksichten das Amt des Vereinsvorsitzenden

niederlegen müssen ; an seiner Stelle war Bankdirektor KAIFER getreten . BRINK

sollte in einer Festsitzung des Vereins, die gerade an dem Tag nach seinem Tode

anberaumt war, zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt werden.

"1

Otto Schötensack +.

Am 23. Dezember 1912 starb zu Heidelberg im 63. Lebensjahr unser Mit-

glied der Privatdozent Dr. Otto SCHÖTENSACK, Titularprofessor für Anthropologie

an der dortigen Universität. In unserer Wissenschaft ist er bekannt geworden durch

Aufsätze in der Zeitschrift für Ethnologie, so die verdienstliche mit Ed. KRAUSE
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gemeinsam bearbeitete Aufnahme der megalithischen Gräber der Altmark (1893) , die

Arbeiten über Nephrit und Nephritbeile (1885 , 1887, 1891 , 1904), Vor- und Früh-

geschichtliches aus dem italienischen Süden und aus Tunis (1897) , die Bedeutung

Australiens für die Heranbildung des Menschen aus einer niederen Form (1901 , 1902) ,

über die Bedeutung der Hockerbestattung (1901 ) , über die sog. Kommandostäbe

als fibulae palaeolithicae (1903) . Ferner nenne ich die beiden Abhandlungen über

die Gleichzeitigkeit der menschlichen Niederlassung aus der Renntierzeit im Löss

bei Munzingen unweit Freiburg i . B. und der paläolithischen Schicht von Thaingen

und Schweizersbild bei Schaffhausen (Archiv f. Anthropologie, S. 69 ff. u. N. F. VI,

170 ff.) , worin er gegen den Geologen STEINMANN mit Recht für den Magdalénien-

charakter von Munzingen eintritt, sowie seine Beiträge zur Kenntnis der neolithischen

Fauna Mitteleuropas mit besonderer Berücksichtigung der Funde am Mittelrhein

(Heidelberg 1904) aus Verhandlungen des Naturhistorisch - medizinischen Vereins

zu Heidelberg, N. F. VIII , Heft 1 ) . Ein unvergängliches Verdienst erwarb er sich durch

Rettung des schnell zu grösster Berühmtheit gelangten Unterkiefers von Mauer bei

Heidelberg, dem er eingehendstes Studium widmete. Sein Werk darüber

(Leipzig 1908) ist im Mannus nach Verdienst gewürdigt worden (II , 249) .

*

Professor Verworn.

In den deutschen Zeitungen , z. B. in der Tägl. Rundschau , sind letzthin

folgende sehr merkwürdige Mitteilungen über Prof. VERWORN und die mit ihm

verbündete Direktion der Vorgeschichtlichen Abteilung des Berliner Museums für

Völkerkunde gemacht worden :

1. Französische Beschuldigungen gegen einen deutschen Gelehrten.

Ein peinlicher Vorfall , der zurzeit den Gegenstand von diplomatischen

Verhandlungen zwischen der deutschen und französischen Regierung bildet, wird,

wie die „ Daily Mail" mitteilt, in der politischen und archäologischen Welt lebhaft

besprochen.

Wie verlautet, hat Dr. LALANNE, der bekannte französische Geologe, bei den

Ausgrabungen, die unter seiner Leitung in Laussel im Departement Dordogne

vorgenommen wurden, zwei Steinfiguren nackter weiblicher Figuren gefunden ,

die als älteste der bekannt gewordenen prähistorischen Menschendarstellungen

besonderen Wert und Interesse haben. Einige Zeit nach der wertvollen Entdeckung

erfuhr Dr. LALANNE , dass eine Figur, die den von ihm aufgefundenen völlig glich,

von dem Museum für Völkerkunde in Berlin angekauft worden sei. Sie war

hier indessen der Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern war im Arbeitszimmer

des Kustos untergebracht, wo Dr. LALANNE gelegentlich eines Berliner Besuchs sie

zu sehen Gelegenheit fand . Da der französische Gelehrte dabei die Überzeugung

gewann, dass das Kunstwerk unbedingt aus Laussel stammen müsste, leitete er

nach der Rückkehr nach Frankreich eine Untersuchung ein, die zu der Entdeckung

führte, dass einer seiner Arbeiter von einem deutschen Archäologen bestochen

worden war (?) und diesem die Statuette verkauft hatte. Dr. LALANNE meldete den

Fall der Polizei, die den ungetreuen Arbeiter verhaftete .

Auf Grund des dem Unterstaatssekretär im Ministerium der schönen Künste

vorgelegten Materials ist der französische Minister der Auswärtigen Angelegenheiten

jetzt in Unterhandlungen mit dem Auswärtigen Amt in Berlin getreten, die auf

Rückgabe der wertvollen Statuette abzielen. Nach den Mitteilungen des ,,Intransigeant"

heisst der deutsche Zwischenhändler Dr. VERWORN (?) , und der dem Arbeiter be-

zahlte Preis beträgt 20 000 M.
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Ungenaue derartige Meldungen wurden schon vor einigen Tagen gemacht ; da

jetzt auch ein Name genannt wird, glauben wir über die Angelegenheit, die hoffentlich

bald ihre Klärung finden wird, nicht länger hinweggehen zu dürfen.

2. Der Direktor des Physiologischen Institutes in Bonn , Herr Prof. Dr.

VERWORN schreibt uns : In der Morgenausgabe der „ Täglichen Rundschau“ vom

Freitag, 6. Dezember, finde ich eine aus französischen Zeitungen stammende Notiz

über den unrechtmässigen Verkauf eines prähistorischen Fundstückes aus Frank-

reich nach Deutschland, in der mein Name genannt wird in Verbindung mit Angaben,

die in keiner Weise den Tatsachen entsprechen. Obwohl Sie bereits in Ihrer

Wiedergabe der Notiz die Unglaubwürdigkeit derselben betont haben, würden

Sie mich doch zu Dank verpflichten durch den Abdruck der folgenden Richtigstellung.

Die in Frage stehende Steinfigur wurde mir Anfang dieses Jahres von einem

Ausgräber und Händler in Frankreich, von dem ich, wie zahlreiche Museen und

Privatsammler, seit Jahren zu kaufen pflegte, zum Kauf angeboten . Da es mir

nicht gelang, den verlangten Kaufpreis von 18000 Fr. für eins unserer Bonner

Museen aus Privatmitteln zusammenzubringen, habe ich das Berliner Museum

für Völkerkunde unter Angabe der Herkunft des Stückes benachrichtigt und ange-

fragt, ob es auf das Stück reflektiere oder ob ich es wieder an den Finder nach

Frankreich zurückschicken solle . Das Museum hat dann nach näherer Erkundigung

bei mir das Stück direkt vom Finder gekauft.

Davon, dass ich den Finder bestochen haben soll , das Stück nach Deutsch-

land zu verkaufen , ist selbstverständlich keine Rede. Es erübrigt sich für mich,

eine so abenteuerliche Angabe eingehend zu wiederlegen. Ihr hochachtungsvoll er-

gebener Max VERWORN, Direktor des physiologischen Instituts der Universität Bonn.

Berichtigungen.

1 .

Der im Mannus IV, Heft 3 abgedruckte Bericht über meinen Vortrag in

Berlin vom 18. Dezember 1911 enthält verschiedene Irrtümer, von denen ich folgende

besonders auffällige berichtigen möchte :

1. Die Lagerungsverhältnisse der Riesenhirschreste in der Löss - Gegend von

Hameln sind noch nicht gesichert.

2. Die Andeutung über die Technik gewisser nordwestdeutscher neolithischer Ge-

fässe ist von mir nicht auf „ die neolithischen Gefässe" verallgemeinert.

3. Die grossen Moore schliessen bekanntlich keineswegs Funde aus.

4. Die vom Berichterstatter unter „Harsefeld" erwähnten Funde von einem

Brandgräberfriedhof gehören zu dem Friedhof von Barnstorf.

2.

Dr. H. Hahne.

In der Abhandlung von C. RADEMACHER, Chronologie der niederrheinischen

Hallstattzeit (Mannus IV) ist zu lesen :

Seite 198, 5. Zeile von oben : Taf. XXI, Fig. 19 statt Taf. XX, Fig. 19.

Seite 201 , 10. Zeile von oben : Taf. XXVIII , Fig. 20 statt Fig. 22.

Seite 201 , 17. Zeile von oben : Spitzbecher wie Taf. XVIII , Fig. 22 statt „Die

oben beschriebenen Spitzbecher“.

Seite 201 , 6. Zeile von unten : Taf. XIX, Fig. 10, 16 statt Fig. 10, 15.

Seite 201 , letzte Zeile : Taf. XXI , Fig. 1 , 7, 9, 13, 14, 16 statt Fig. 1 , 7, 9,

15, 14, 16.
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Seite 202, 17. Zeile von oben : Taf. XXI , Fig. 5, 15 statt Fig. 5, 13.

Seite 203, im 1. Abschnitt letzte Zeile : Taf. XX, Fig. 7 statt Taf. XXI , Fig. 7.

Seite 209, 16. Zeile von oben : Taf. XXX, Fig . 6 und 8 statt Fig. 36.

Seite 215, bei Tafel XVIII ist hinzuzusetzen : Fig . 22. Spitzbecher von Altenrath.

3.

In der Abhandlung von V. MACCHIORO, Das Schachbrettmuster in der mittel-

ländischen Kultur (Mannus IV) ist zu lesen :

Seite 382, 2. Zeile von oben : Abb. 40 a statt Abb. 41 .

Seite 382 , 3. Zeile von oben : Abb. 40 b statt Abb. 42.

Seite 382, 8. Zeile von unten : Abb. 40 c statt Abb. 43.

Seite 382, 2. Zeile von unten : Abb. 40 d statt Abb. 44.

Soite 385 : Abb. 40 a statt 41 , Abb. 40 b statt 42 , Abb. 40 c statt 43, Abb. 40 d

statt 44.

Seite 390, 11. Zeile von oben : Abb. 26 statt Abb. 25.

Seite 393, 14. Zeile von oben : Abb. 22 statt Abb . 21 .

Seite 412, 4. Zeile von ohen : Gruppe 10 statt Gruppe 9.

Neue Mitglieder.

Seit Oktober 1912 sind unserer Gesellschaft als Mitglied beigetreten :

49. Hüttenhein , Reg .- Rat, Dr.
-

Hannover, Podbielskistr. 18 II .

Leipzig, Königsplatz 16 II (vom

-

50. Jacob, K. H., Dr. phil . , Museumsassistent

1. I. 1913 ab Hannover, Prov. -Museum).

51. Richter, Johannes, Dr. , Museumsassistent

52. Stegemann , Pfarrer und Kreisschulinspektor

53. Stolzing - Cerny, Josef, Schriftsteller

54. Tegtmeyer , Dr.
--

-

Posen, Kaiser-Friedrich-Museum.

Göritz bei Prenzlau.

Berlin, Kleinbeerenstr. 27 III.

Lichte bei Wallendorf (Sachs . -Meiningen) .

Ferner seit 1. Januar 1913 :

-

55. v. Bagenski - Seeben , Generalleutnant, Exz.

Giebichenstein.

56. Bock , Franz, Univ. - Professor Dr.
-

Halle a. S., Unterburg

Marburg (Hessen) , Weissenburgstr. 38.

57. Hennig, Alf. , Dr. phil . - Leipzig, Thomasring 3 c.

58. Langer , Franz, Oberpostassistent Waidmannslust bei Berlin , Kurhausstr. 15.

59. Pätzold , Alfred , Prof. Dr. - Charlottenburg, Kirchplatz 6 I.

60. Panzer, Friedrich, Akademieprofessor Dr. Frankfurt a. M., Grillparzerstr. 90.

61. Seibertz , Norbert, Referendar
--

Charlottenburg, Dahlmannstr. 8.

62. Obst , Karl, Kaufmann, Posen, Thalstr. 2.

63. Reventlow , Ernst Graf zu, Charlottenburg, Dernburgstr. 4.

Gestrichen wurden wegen Nichteinhaltung der Satzungen die bisherigen Mit-

glieder: Jeenicke (Teerofen) , Kitzler (Berlin), Klepp (Potsdam), Martens (Bergen) ,

Schwarzbeck (Cobern) , Vasvármegyei Kultur-egyesület (Steinamanger) , Walter-

Choinanus (Berlin), Wilke (Berlin) ; ausserdem wegen Unwürdigkeit Rolf (Berlin).

Ausgetreten sind im Jahre 1912 14 , verstorben 5 Mitglieder. Zu dem Bestande von

379 Mitgliedern am Beginn des Jahres 1912 ist also im Laufe des Jahres ein Zu-

gang von 63, ein Abgang von 28 Mitgliedern erfolgt, so dass wir mit 414 Mit-

gliedern ins neue Jahr eintreten .





Sachregister.

Abaris, Skythe 129.

Absatzbeil von Roisdorf 271 , 272.

Achäer, als Träger der Buchstabenschrift

303.

Acheuléen in der Kartsteinhöhle 34, 36.

Adam von Bremen, Schilderung des Tem-

pels in Gamla Upsala 424.

Aduatuker 23.

Ägäa, Folge der Bevölkerungen 303, 304.

Bienenkorbgräber 301 .

Ägäische Buchstabenschrift 297 ffg.

Silbenschrift 302 fg.

Agger, Nebenfluss der Sieg 192.

Ägypten, Schachbrettmuster 358 fg., 373,

385, 388, 397, 409, 410.

Ägyptische Hieroglyphen, Bilderschrift

299.

Aifur, wikingischer Name einer Strom-

schnelle des Dnjepr 439.

Alandsinseln , steinzeitliche Tongefässe

421 .

Albrecht †, Nachruf 171 .

Albsheim, Rössener Keramik 55 , Taf. IV,

Abb. 4.

Alcalá (Portugal) , Kuppelgrab 300.

Aleberg (Westergötland) , goldener Hals-

schmuck der Vendelzeit 428.

Alkuin, Runenstäbe als Lose 301 .

Almgren, Schieferkultur 421.

Vortrag in Stockholm, germanischer

Stil in der römischen Kaiserzeit 427.

Alignements in Indien 427.

Aliso, Deutung auf Oberaden 131.

Alte Höfe (Taunus) , Ringwälle 117.

Altenrath (Siegkreis ) , Hügelgräber der

Hallstattzeit 192, 193, 199, 202, 213,

215, 216 , 217, 218.

Schnurkeramik 189, 213.

Altenwalde (Kr. Lehe), sächsischer Urnen-

friedhof 316.

Altkönig (Taunus), Ringwälle, Ausflug

dorthin 115 ffg.

Literatur über die Ringwälle 119.

Altmark, Ausbreitung derkeltischenGrab-

kultur 267.

Einwanderung der Germanen 421 .

Altranft (Kr. Oberbarnim) , Gräberfeld

der Latènezeit 269.

Mannus , Bd. IV .

Alt-Töplitz (Kr.Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Alunda (Uppland) , Altertümer von Alm-

gren behandelt 423.

Alvão (Portugal) , Steine mit Schriftzei-

chen aus Dolmen 295 ffg.

Alvastra (Östergötland) , Ausflug dort-

―

-

hin 443.

Pfahlbau, neue Ausgrabungen 443.

Skelettgräberfeld der älteren Eisen-

zeit 443.

Schädel aus diesem Gräberfeld 431.

Alzey (Rheinhessen) , Gräberfeld mit

Hinkelsteinkeramik 52.

Ammianus Marcellinus , germanische

Sprache 24.

Anau (Vorderasien), europäische Gefäss-

formen 47.

Ancyluszeit in Schweden, Klima 418.

strittig, ob Maglemose ihr zugehörig

419.

Anderlingen (Kr. Bremervörde) , Bild-

stein 420.

Andernach, Ausflug dorthin 106 fg.

Museum 106.

-
Station des Magdalénien auf dem

Martinsberge 21 .

Andrée † 171 .

Angeln, Übersiedelung nach England 430.

Angelsächsische Münzen von Björkö 434.

von Opferplätzen derLappen 441 , 442.

Angelsächsische Runen 125.

Anhänger, trichterförmige, der 2. nieder-

rheinischen Hallstattstufe 203.

s. auch Hängeschmuck.

Ansa asciata 289.

Ansgar, Landung in Birka 431 .

Lebensbeschreibung von Rimbert 440.

Apulische Vasen mit Schachbrettmuster

404 fg., 410.

Aranyos (Kom . Borsod), Griffzungen-

schwert 282.

Archäologie, Wirkungskreis 19.

Argos (Griechenland), Schachbrettmuster

372, 386.

Arier, Erfinder der Buchstabenschrift

128 fg.

- Verbreiter der Buchstabenschrift 303.

31
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-

Arier, Silbenschrift 303.

s. auch Nord , Süd-.

Aristoteles, Erfindung der Buchstaben-

schrift 125.

Armbänder, eiserne , von Schmetzdorf

240, 265.

von Jastorf 241 .

Armbrustfibel von derKartsteinhöhle 34 .

Armin im Liede 24.

Armringe von Rethwisch 219, 223 fg.

von Eggestedt 225.

von Wickbranzen 225.

Armringe der 1. niederrheinischen Hall-

--

--

stattstufe 201 .

der 2. desgl. 203.

der 4. desgl . 208.

hohle, mit gleichen Ornamenten in

rheinischen Hügeln wie in Nord-

deutschland 208, 209.

Armring, goldener, mit Spiralenden der

2. Bronzeperiode von Lüchow 336.

Armspiralen der 1. niederrheinischen

Hallstattstufe 201 .

Arne, Schriftführer beim Stockholmer

Kongress 417.
-

Vortrag in Stockholm, Wikingerzeit

440.

Arnsburg, Latènegräberfeld 235 Anm .

Arqua Petrarca (Venetien) , Mondhenkel-

krüge 289, 290.

Arzheimer Wald (Kr. Coblenz) , Leichen-

brandgräber der Latènezeit, nach

Schumacher germanisch 23.

Aschener Moor, Bohlwege 419 Anm. 1 .

Asenkofen (Bz.-A. Freising , Oberbayern),

Griffzungenschwert 284.

Asien, Südindogermanen 174.

Schriftarten 126 ffg. , 297 ffg .

Askiburgion, wegen des Anlauts ask 292.

Assyrische Denkmäler, Gewandmuster

380.

Schachbrettmuster 409.

Ästier, Nationalität 440.

Athen, Schachbrettmuster 366, 367, 368,

377, 378, 387.

Attischer geometrischer Stil, Schachbrett-

muster 377, 378.

Augenfibeln, Gestalt des Sehnenhakens

427.

Aunetitzer Typus , Buckelverzierung 180.

Bevölkerung 173, 272.

Auriether Typus, Verwandtschaft mit dem

ostdeutschen in Posen 82.

Aurignacien in der Kartsteinhöhle 35, 36.

bei Metternich und Rhens 21.

Ausschuss , Neuwahlen in Coblenz 113.

Sitzung in Coblenz 11 .

am 1. März 1912 : 1 .

Azteken, Bekleidung von Idolen 410.

Baden, besondere keltische Krugform176 .

Buckelgefässe 182.

Balingen (Württemberg), Spange mit

Runen 129.

Balkanländer, griechische Doppelspiral-

fibel 174.

Südindogermanen 174.

Thraker 174.

Baltischer Archäologen-Kongress 415 ffg.

Banat, Illyrier 179.

Bandkeramik in Rheinhessen 49 ffg.

Zeitfolge der Unterstufen 57ffg. ,

61 ffg.

Völker in Rheinhessen 64.

Form der Gruben 59, 60.

Barnim , s. Ober-, Nieder-.

Barnsdorf (Kr. Diepholz), Messingeimer

vom Hemmoortypus 337.
-

Brandgräberfriedhof 337 (irrtümlich

dort Harsefeld angegeben, vergl.

Berichtigung 460) .

Basalt, Geräte daraus 40.

Baum , Direktor d . DortmunderMuseums

130, 133fg.

Bautasteine am Dnjepr 439.

Bayern, Griffzungenschwerter, Typologie

286.

Becher, zylinderförmige, als Beigefässe

der 2. niederrheinischen Hallstatt-

stufe 203.

S. auch Fuss-, Glocken- , Kelch-,

Posener-, Schnurzonen-, Spitz-.

Beeskow-Storkow (Kreis), Zahlenver-

hältnis der bronzezeitlichen zu den

latènezeitlichen Grabfeldern 266.

Beigefässe in den niederrheinischen

Grabhügeln der Hallstattzeit 195, 201 ,

203, 206 , 207, 215 bis 218.

vom Latènegräberfeld von Schmetz-

dorf 235, 237.

Beile, eiserne, der römischen Kaiserzeit

aus der Mark Brandenburg 311fg .

s. auch Absatz-, Lappen-, Rand- ,

Stein-.

Békés (Komitat in Südungarn) , Griff-

zungenschwert 278

Belgien, Spiral-Mäanderkeramik 54.

Beltz, über Latènefibeln 308.

Bemalte neolithische Keramik in Asien

174.

Beowulflied, Deutung auf die Kämpfe

der Göten mit den Schweden 430.

Berichtigungen zu Hahne , neue Funde

in Hannover 460

zu Rademacher , niederrheinische

Hallstattzeit 460.

zu Macchioro, Schachbrettmuster461 .

Bernstein in Björkö 434.

inGräbern des ostdeutschen Typus87.

Verlegung des Handels von Jütland

nach Ostpreussen 419.

Bertarina (Oberitalien) , Mondhenkelkrug

289, 290.

Bertinvai (Frankreich) , Griffzungen-

schwert 280.
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Bestattungswechsel bei den Wandalen

139.

Bevensen-Seedorf, Urnenfriedhof 152.

Bezzenberger, Nationalität der Ästier

440.

Biber in der Kartsteinhöhle 35 .

Alvastra, Meissel aus dessen Zahn

443.

Bibracte (Gallien) , Riemenzungen 427.

Bienenkorbgräber, Verbreitung 300fg.

Biernatki (Kr. Schrimm) , Gefässe vom

ostdeutschen Typus 90 Nr. 53, 54,

55, 64.

Biesenthal (Kr. Oberbarnim) , Kamm-

stichornament in bronzezeitlichen

Gräbern 138.

Birka s. Björkö.

Bilder-Schriften 299.

auf Kreta 302.

Birkenfeld (Fürstent.) , Landesmuseum ,

Einweihung und Beschreibung 321 ffg.

Wendelringe 189, 323 324.

Latènekultur 23, 325.

Kelten und Germanen 325.

zur Einwickelung einerBirkenrinde

Fibel 219.

Birlinghofen (Siegkreis) , Grabfeld der

Hallstattzeit 193.

Birnbaum (Posen), Gefässe vom ost-

deutschen Typus 89 Nr. 24, 25, 28.

Bison in der Kartsteinhöhle 35.

Björkö, Ausflug dorthin, Beschreibung

der Stadt Birka und der Grabfelder

431 ffg.

Tote in orientalischer Tracht 441.

Blasius , Nachruf 347.

Bleibeskopf (Taunus), Ringwälle 119.

Blekinge, Dänen 430.

Blotnik (Kr . Bomst) , Gefässe vom ost-

deutschen Typus 89 Nr. 14, 41 , 43.

Blume , Nachruf 349, 451 ffg.

Verzeichnis seiner Schriften 457.

Vortrag, ostgermanische Kultur zur

römischen Kaiserzeit 138.

Blumental (Kr. Blumental) , sächsischer

Urnenfriedhof 316.

Bobritsch , Nebenfluss der Freiberger

Mulde, Geräte aus Quarz 41 .

Bochow (Kr. Zauch-Belzig ) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Bodewig, Führung Merkurtempel 103.

Bogenbandkeramik , von Koehl ver-

worfene Bezeichnung 50.

Bohlwege ,

Anm. 1 .

Zeitbestimmungen 419

Böhmen, Bevölkerung in der Bronzezeit

-

272.

Illyrier 174, 272, 422.

illyrische Ortsnamen 293, 422.

Aunetitzer Stil 174 , 180.

Ausgangspunkt des germanischen

Stils zur römischen Kaiserzeit 427.

vermischt mitBöhmen, Hinkelstein

Spiral-Mäanderkeramik 51 .

Augenfibeln 427.

Fibeln mit zweilappiger Rollenkappe

427.

Mondhenkelkrüge 288 .

Bohrer, verschiedene Art der Drehung

336.

Bohuslän, Burgwälle 430.

Bolhög (Schonen) , Griffzungenschwert

286.

Bombenförmige Gefässe in Indien 46.

der Hinkelsteinkeramik 64.

-
der Spiral -Mäanderkeramik 53, 65.

Bombennadeln, frühlatènezeitlich 265.

von Schmetzdorf 239, 257, 265.

Bonnet, Bericht über die Michelsberger

Ausgrabungen 69 Anm. 1 .

Böotische Vasen mit Schachbrettmustern

378, 379.

Borna (Kr. Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latèrekultur 267.

Bosen (Fürstent. Birkenfeld) , Hügel-

gräberfeld der Hallstattzeit 324.

Bosnien, fibula ad arco di violino 28.

Illyrier 174, 288, 422.

Bos primigenius im Aurignacien von

Metternich und Rhens 21 .

Bracht, Entdecker der Buchenlochhöhle

21 .

Bragby (Uppland), Bronzekurzschwert

der 1. Periode 423.

Bragnum (Westergötland) , Goldfund der

Vendelzeit 428.

Brakteaten aufOpferplätzen der Lappen

442.

Bramstedt (Kr. Geestemünde) , Griff-

zungenschwert 277.

Brandbestattung, Arten im Sieg-Wupper-

gebiet zur Latènezeit 211 .

zur römischen Kaiserzeit 212.

Brandenburg (Provinz) , germanische

und ostdeutsche Mischkultur zur

2. Bronzeperiode im Norden 422.

Übereinstimmung der Funde vom

ostdeutschen Typus mit Posen 76.

Funde von Luren 25.

-

-

Bevölkerung von der Bronze- bis zur

römischen Kaiserzeit 265 ffg.

Waffen und andere Funde aus der

römischen Kaiserzeit 309ffg.

Brandgräber, neolithische, bei Frank-

furt a. M. 120.

Brandgruben im Sieg-Wuppergebiet in

Spätlatène- und Kaiserzeit 212.

Braun, Vorsitzender auf dem Stock-

holmer Kongress 417.

-
Vortrag in Stockholm, Dnjeprkatarakt

in der Runenliteratur 439.

Briest (Kr. Westhavelland), Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Brillenfibel von Rethwisch 219, 222.

Zeitbestimmung 228.

31*
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Brink †, Nachruf 458.

Britz (Kr. Teltow) , Gräberfeld mit La-

tènekultur 267.

Brögger, Ausbreitung der Schieferkultur

421 .

Bronzezeit in der Rheinprovinz 22, 31,

189.

in Schweden, Klima 418, Fundsta-

tistik 419.

- Bevölkerung der Mark Brandenburg

265ffg.

Brückberg bei Siegburg ( Siegkreis),

Gräberfeld der Hallstattzeit 213.

Bruckhausen (Kr. Dinslaken), Funde der

2. Bronzeperiode 189, 271 , 277.

Buch (Kr. Niederbarnim) , Pfostenlöcher

auf dem bronzezeitlichen Wohnplatz

138.

Buchenlochhöhle bei Gerolstein (Eifel) ,

Übergang vom Paläolithikum zum

Neolithikum 21 .

Buchfelde (Kr. Mogilno) , Steinaxt 331.

Buchholz bei Roisdorf (Kr. Bonn), Rösse-

ner Periode 213.

Bronzezeit 213.

Hallstattzeit 193, 213, 216 Taf. XX.

Buchow (Kr. Osthavelland) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Buchstabenschrift 123ffg. , 295 ffg.

Buckelverzierungen , verschiedene Arten

nachAussehen , Zeit , Volk 176, 178ffg ,

422.

-

an Gefässen vom ostdeutschen Typus

76ffg.

spätester, entarteter Typus an Urne

von Rethwisch 219 , 226.

Buderose bei Guben, Gräber der La-

tènezeit 138.

Budinen, Deutung des

Läuseesser 427.

Beinamens

Bügelplattenfibel von Porta Westfalika

223.

-
von Rethwisch 219, 223.

Bülstringen (Kr. Neuhaldensleben) , La-

tènefibel 238.

Scheibenkopfnadel 239.

halbmondförmiges Messer 241 .

Burgunder in Ostdeutschland 138fg.

Burgwälle in Südschweden 430.

im Taunus 115ffg.

Busse, Erörterung über Kammstich-

ornamente 138.

Vortrag in der Berliner Zweiggesell-

schaft, Schmetzdorf 334.

Rede auf Montelius 30.

Butmir, Scherben mit Flechtmuster

355 Anm . 1 .

Butzow (Kr. Westhavelland ) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

-
der römischen Kaiserzeit 312, 313,

315.

Buxtehude (Kr. Stade) , Griffzungen-

schwerter 280.

Buzija (Bez. Petrovac, Bosnien) , Griff-

zungenschwert 279.

Byzanz, Goldlieferungen an die Goten

429.

Cacushöhle bei Mechernich, Le Moustier-

Station 21 .

Caesar, germanische Gräber 190.

Runenstäbe als Lose 301 .

Deutung einer Tierbeschreibung als

Ren 426.

auf deutschen Schulen 91 , 93.

Caldauen (Siegkreis) , Gräberfelder der

Hallstattzeit 213.

Campignien von Lousberg bei Aachen 21.

Cattenes a. d. Mosel, spätrömisch-frän-

kische Rosettenfibel 11 .

Cerekwice (Kr. PosenWest) , Gefäss vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 33.

Certosa (Italien) , Situla mit Schachbrett-

muster 376, 377.

Cervetri (Etrurien) , Schachbrettmuster

367, 375.

Cervus elaphus im Aurignacien von

Metternich und Rhens 21.

Chalcedon, Gerätematerial im Magdalé-

nien bei Andernach 21 .

Chaldäische Kunst , nicht eigentliches

Schachbrettmuster, aber ähnliche Mo-

tive 359, 380, 409

Chojno (Kr . Rawitsch) , Gefässe vom ost-

deutschen Typus 86, 90.

Chrotta = Crouth.

Coblenz, Führung durch das Museum und

Aufzählung der neuen Funde 30fg.

Coblenz- Oberwerth, Gefässe der jünge-

ren Bronzezeit 31.

Coblenzer Gebiet, ob gallisch oder ger-

manisch vor dem Eindringen der

Römer 23.

Coblenzer Stadtwald, Tempel des Mer-

kur und der Rosmerta 103.

Cölner Bucht, topographische Beschrei-

bung 191 .

vorgeschichtliche Grabstätten 213.

Cro Magnonartige Menschenrasse in Vor-

derasien und Indien 46.

Cromlechs in Indien 47.

Crouth, keltisches Musikinstrument 25,

136 .

Cypern, Schriftarten 301 , 303.

tätowierte Figur 358.

Schachbrettmuster 352, 357, 365, 371.

Czaganiec (Kr Mogilno) , Feuerstein-

flachbeil 331.

Czarnikau (Stadt, Pr.Posen) , Gefäss vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 17.

Dahmsdorf (Kr. Breslau) , Griffzungen-

schwert 278.

Daker 292.
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Dalekarlierinnen , Tracht 422.

Dalsland (Schweden), Burgwälle 430.

Dammereez (Mecklenburg - Schwerin),

Griffzungenschwert 280.

Dänemark, Bronzetässchen der Periode

2c 180.

-

-

-

Heimat der Griffzungenschwerter

275.

Lunulae 70.

Lappenbeile 229, 230.

Schaftstäbe aus Rengeweih zu neo-

lithischer und Latènezeit 426.

Dänen in Schonen und Blekinge 430.

vor dem 5. bis 6. Jahrhundert nach

Chr. nicht in Jütland 430.

Dardaner, Träger der Buchstabenschrift

303 .

Deckelgefässe
der niederrheinischen

Grabhügel der Hallstattzeit 195.

von Schmetzdorf 237.

Dellbrück (Kr. Mülheim a. Rh.) , Grab-

feld der Hallstattzeit 193, 210, 213.

Dembicz-Kolonie (Kr. Schroda) , Gefäss

vom ostdeutschen Typus 90 Nr. 69.

Denkmalschutz-Gesetz für das Gross-

herzogtum Oldenburg 162 ffg. , 230.

Derwitz (Kr. Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267, 314.

Deutsche Münzen von Björkö 434 .

Deutsch- Poppen (Kr. Schmiegel) , Gefässe

vom ostdeutschen Typus 90 Nr. 57,

58, 63.

Dienstweiler (Fürstentum Birkenfeld),

Hügelgräberfeld 325.

Dingelstedt, Gefäss mit Spiralverzierung

in Furchenstich 51 Anm.

Diodor, bestreitet, dass Phöniker Er-

finder der Buchstabenschrift 123, 305.

Dipylonvasen, Schachbrettmuster 369fg.

372, 374, 389, 402, 409, 410.

Dnjepr, Steinsetzung der Wikingerzeit

439.

Dobrichow- Pichora (Böhm. ) , frühkaiser-

zeitliches Gräberfeld 427.

Dolienbestattung in Mayen 201 .

- in der Sieg-Wuppergegend selten

201 .

Dolmen bei Alvão, Steine mit Schrift-

zeichen 295 ffg.

Dolmenzeit in Schweden, Klima 418.

Höhenlage der Funde am Hjälmar-

see 420.

Doppelaxt, religiöses Symbol und Schrift-

zeichen 297, 303.

aus Kupfer, Funde längs der Leine

336.

Doppelkonische Gefässe aus Provinz

Posen 79, 83.

--

--

aus Grünz und Wessenstedt 264.

aus Schmetzdorf 236, 251 Grab 33,

254 Grab 41 , 262 Grab 63, 263fg .

als tatsächlich der Latènezeit zuge-

hörig 263 fg.

Doppelkonische Gefässe, Vorstufe für

Gefässe der Hallstattzeit 208.

Doppelspiralscheibenfibel, sog. griechi-

sche, die Südillyrier als Träger 174.

Dorer, Abstammung 303.

Dortmund, Goldfund 132.

--

Museum, Einweihung und Beschrei-

bung 131 fg., 335.

im Museum an den Funden keltische

und germanische Kultur erkennbar

177, 189.

vorläufiger Tagungsplan für 1912

169.

Dornsode (Kr. Neuhaus a. d. Oste) Hügel-

grab der 2. Bronzeperiode mit Griff-

zungenschwert 279.

Dragendorff, Herleitung des geometri-

schen Stils 378.

Dreiecke, hängende, an Hallstatturnen 98.

an Urnen von Schmetzdorf 236, 237.

Drillingsgefässe vom ostdeutschen Typus

86.

Dronkau (Kr. Schrimm), Gefässe vom

ostdeutschen Typus 90 Nr. 59, 67.

Dünnwald (Kr. Mülheim a. Rh.) , Hügel-

gräber der Hallstattzeit 192 , 193, 213,

215 Taf. XIX , 216 Taf. XXI .

Dussaud, Ansicht über Erfindung der

Buchstabenschrift 305.

Eberstadt bei Giessen, Wohnplatz mit

Grossgartacher Keramik 171.

Eburonen 23.

Edda, Runenoffenbarung Wodans 302.

Eddelsdorf (Kr. Ülzen) , Griffzungen-

schwert 280.

Eggestedt (Kr. Blumenthal), bronzener

Armring 225.

Eichelsbach (Maingegend) , Spiral-Mäan-

derkeramik 54.

Eiersteine als Beigabe in Gefässen vom

ostdeutschen Typus 82.

Eifel, Steinzeit 22.

-

-

Latènezeit 23.

Kartsteinhöhle 33.

Eil (Kr. Mülheim) , Grabhügel der Hall-

stattzeit 192, 213.

Eimer, bronzene, italische Importware

im Mittelrheingebiet 23.

eisenzeitliche , Nachahmung römischer

Henkelenden 427.

vom Hemmoor-Typus 337.

- Technik derselben 337.

Eisenringe kleine der 2. niederrheini-

schen Hallstattstufe 203.

Eisentechnik, Auftreten in Indien und

China 48.

Zeit der Verbreitung im Orient 49.

Eisenzeit, erste in Italien 374.

erste nordische, Übereinstimmungen

mit der 4. niederrheinischen Hall-

stattstufe 208.
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Eisenzeit erste, Zeitbestimmung 209.

Art der Bestattung 212.

-

-

-

Altersstufen in Osthannover nach

der Einteilung von Schwantes 150,

152, 209.

in Schweden, Klima 418, 426.

Fundstatistik 419.

Eiserfey s. Kartsteinhöhle .

Eisfuchs in der Kartsteinhöhle 34.

im Magdalénien bei Andernach 21 .

Eiszeit, Klimawechsel nach den Funden

in der Kartsteinhöhle 36.

Elbgermanischer Stil der Kaiserzeit,

seine Heimat 427.

Elchköpfe der Schieferkultur in Russ-

land 420.

Eller, Flachgräberfeld 189, 190 .

El Oficio (Spanien), mondhornartige

Gebilde 48.

Elsass, Buckelgefässe 182.

besondere keltische Krugform 176.

England, Lunulafunde 70.

Ephaproditus , römischer Fabrikanten-

name, Stempel auf Schöpfgefäss in

Schweden 426.

Epirus, Völkermischung 291 .

Eschbach (Kr. Usingen ), Griffzungen-

schwert 277.

Esselborn Rheinhessen), Grossgartacher

--

Keramik 55, 58.

Hinkelsteinkeramik 58.

Rössener Keramik 58.

s. auch Kettenheim.

Esus Merkur 104.

Etruskische Kunst, Schachbrettmuster

353ffg.

Euktemon 129.

Euphratebene, Cro Magnonartige Men-

schenrasse 46.

Europäische Geräteformen neolithischer

Zeit in Indien 46.

Falköping (Schweden) , Ganggräber 444.

Falzdeckel auf Urne in Schmetzdorf 235,

237, 256 Grab 47.

Fauerbach (Hessen),

keramik 54.

Spiral -Mäander-

Fauna des Aurignacien im Rheinland 21 .

des Magdalénien im Rheinland 21.

in der Karsteinhöhe 34.

-

-

Fehértemplon (Komitat Temes) , Griff-

zungenschwert 284.

Feh-Rune 127.

Felsenzeichnungen von Hästholmen 443 .

in Uppland 423.

Vergleich der skandinavischen mit

dem Bildstein von Anderlingen 420.

Ferchesar ( Kr. Westhavelland) , Gräber-

feld mit Latènekultur 267 .

Fergitz (Uckermark) , Gräber der Latène-

zeit 138.

Fergitzer Burgwall, Ausflug dorthin 139.

Festschriften für die Coblenzer Tagung

11.

Feuerstahl der römischen Kaiserzeit von

Hohenferchesar 311.

-

Fibeln , älteste , Vortrag von Montelius 27.

germanische Erfindung 18.

-

germanische, von Servirola 174.

germanische, von Wellersdorfund aus

Südtirol 175.

germanische, auf illyrischem Gebiet

274, 278.

von Rethwisch s. Bügelplattenfibel .

der Latènezeit von Schwantes zur

Einteilung seiner Eisenaltersstufen

Osthannovers verwandt 150.

vom Latènegräberfelde bei Schmetz-

dorf 238, 244 Grab 7, 246 Grab 13,

248 Grab 19, 250 Grab 30, 265.

der Spät-Latènezeit vom Mittel-

Latèneschema 307, 308.

der römischen Kaiserzeit aus der

Mark Brandenburg 309fg.

mit zweilappiger Rollenkappe, das

germanische Böhmen als Heimat 427.

der Wikingerzeit von Björkö 434.

s. auchAugen-, Brillen- , Bügelplatten-

Doppelspiralscheiben- Fibula-, Ring-,

Schalen- , Ur-.

Fibula ad arco di violino 27fg.

Fikerullavasen 368, 369, 381 , 408.

Fimbulwinter 418.

Fingernageleindrücke an Gefässen der

niederrheinischen Hallstattzeit 201 ,

203, 207.

von ostdeutschem Typus 78, 80, 83.

von Schmetzdorf 236, 245 Grab 12,

252 Grab 34.

Fingerring aus Bronze , 2. niederrheini-

sche Hallstattstufe 203.

aus Gold, römische Kaiserzeit von

Hohenferchesar 311 , 314.

aus Eisen, Latènezeit, von Schmetz-

dorf 240.

aus Silber, sächsische Zeit, von

Westerwanna 316.

Finnland, steinzeitliche Wohnplätze 421 .

Schieferkultur 421.

-

älteste eisenzeitliche Funde 425.

Bevölkerung 426.

Weizenbau 418.

Finnen, zweimalige Einwanderung in

Finnland 425, 426.

Fixheide (Kr. Mülheim a. Rh. ) , Gräber-

feld der Hallstattzeit 210, 213.

Flachgräber der Bronzezeit in der Rhein-

provinz 22 , 97.

in der 1. Stufe der niederrheinischen

Hallstattzeit 97 , 199, 201 .

zur 1. Eisenzeit in den germanischen

norddeutschen Gebieten 212.
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Flaschenförmiges Beigefäss von Schmetz-

dorf 235, 237, 258 Grab 52, 264.

dasselbe verglichen mit rheinischen

Formen 264.

―

Fleischer, Vortrag über vergleichende

Musikwissenschaft 136.

Aufführung musikalischer Bilder 335.

Flénusien von Muffet 21 .

von Trosky 41.

Fliegenberg bei Troisdorf, Tardenoisien

21 .

Hallstattzeit 193, 213.

germanische Zeit 213.

Flomborn (Rheinhessen), Spiral -Mäan-

derkeramik 52, 53.

Florenz, Griffzungenschwert 280.

Flügelnadel, Typologie 150 .

Fond de Forêt (Belgien) , Moustérien,

verglichen mit dem der Kartstein-

höhle 34.

Fohrde (Kr. Westhavelland) , Bomben-

nadeln 240.

-

Gräberfeld mit Latènekultur 267.

Gräberfeld der römischen Kaiserzeit

310, 312, 315.

Frankfurt a. M., Besichtigung und Be-

schreibung des Historischen Museums

119fg.

Siedelungen in allen vorgeschicht-

lichen Zeiten 120.

Fränkische Waffen, Taf. VI.

Frankreich, Bienenkorbgräber 301 .

Franzhäuschen bei Schreck (Siegkreis) ,

Gräberfelder der Hallstattzeit 213.

Frauenburg (Ostpreussen), Depotfund

nach Peiser um 600, nach Kossinna

um 500 nach Chr. 440.

Freyr, Runenzeichen 124.

Friedberg (Oberhessen), Griffzungen-

schwert 277.

Friesack (Kr. Osthavelland , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Fuchsrech (Rheinhessen), Wohngrube

mit Zonenkeramik 59.

Fuciner See bei Aquila (Italien), Griff-

zungenschwert 280.

Fuhlrott, birgt die Reste des Neander-

thalers 20.

Fuhlsbüttel bei Hamburg, Urnenfriedhof

155, 157.

Furchenstichbei Spiralverzierung , Dingel-

stedt 51 Anm.

Fussbecher, Beigefässe der niederrheini-

schen Grabhügel der Hallstattzeit

203, 206.

Fussurnen, germanische, aus Niederpleis

190.

niemals in den niederrheinischen

Hügelgräbern der Hallstattzeit ge-

funden 190.

Futhark, Sprossformen 125.

Galgenberg s. Ripdorf.

Gallischer Einfluss auf die Kultur der

niederrheinischen 4. Hallstattstufe

206.

Gamla Upsala, Ausflug dorthin, Dom ,

Brunnen, Königshügel 424fg.

Ganggräber bei Falköping und Karleby

444.

Ganggräberzeit in Schweden, Klima 418.

Höhenlage der Funde am Hjälmarsee

420.

Garlitz (Kr. Westhavelland) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Göten, nichtGauten = = Goten 430.

von Ptolemäus genannt 430.

Gemeinlebarn (Niederösterreich) , Vase

mit Schachbrettmuster 353.

Gemma Augustea 291 .

Genf, internationaler Kongress 169.

Geometrischer Stil in Griechenland,

Schachbrettmuster 377, 378.

Gepiden in Ostdeutschland 138fg.

Gering, Gräberfeld der Hallstattzeit

96ffg., 121 .

Funde im Mayener Museum 111 .

s. auch Mayen 96.

Germane, Bronzestatuette 31 .

Germanen, Charakter 18.

----

―

als Naturvolk aufgefasst 17.

auf der Gemma Augustea 292.

Herkunft 11 , Festschrift Nr. 1 , 421 .

Siedelungen zur 2. Bronzeperiode 11 ,

Festschrift Nr. 1 , 421.

Grenzen in Ostdeutschland gegen die

Illyrier 82, 87 fg., 182, 272 fg .

Einwanderung in Norddeutschland

134.

- in Hannover 421 .

Rheinprovinz 23.

an den Niederrhein, Mosel- und

Maingegend 212.

in das Fürstentum Birkenfeld 325.

in Westfalen 177.

nicht Errichter der niederrheinischen

Hügelgräber 188.

Germanische Griffzungenschwerter

276ffg.

Fundstatistik 286.

Musik 23ffg., 136.

Tierornamentik zur Vendelzeit 429.

Germanischer Stil in der römischen

Kaiserzeit, Entwickelung 427.

Germania superior, strittig , ob links-

rheinisches Gebiet ehemals germa-

nisch 23.

Gernyeszeg (Kom. Maros-Torda, Sieben-

bürgen), thrakisches Buckelgefäss der

Bronzezeit 178, 179.

Gerstenbrot, verkohltes , in schwedischem

Burgwall 430.

Gesichtsurne, westpreussische 428.

Giebelloch in Indien 46.
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Gläser, römische, im Dortmunder Mu-

seum 132.

von Björkö 434, 437.

Glockenbecher

22, 96.

in der Rheinprovinz

Glogau, germanische Fibel der 3. Bronze-

periode 274.

Goethe, vorgeschichtliches Musikinstru-

ment 135.

―

Gohlitz (Kr. Westhavelland) , Funde der

römischen Kaiserzeit 312, 313.

Golaschin (Kreis Obornik), Gefäss vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 30.

Gold als Beigabe in Gräbern vom ost-

deutschen Typus 87.

Goldalter in Schweden 425, 428.

Goldfund von Dortmund 132.

von Hohenferchesar 311 , 314.

von Lüchow 336.

von Rethwisch 219, 222.

von Schifferstadt 181 .

von Schwarzenbach 324.

in Schweden im sog. Goldalter und

zur Vendelzeit 428 fg.

von Stollhof 180, 181 .

Goldgrube (Taunus), Ausflug dorthin,

Ringwälle 115ffg.

Gollwitz (Kr. Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Golzow (Kr. Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Gora (Kreis Jarotschin ) , Gefäss vom

ostdeutschen Typus 90 Nr. 65.

Gorsko (Kr. Bomst), Gefäss vom ost-

deutschen Typus 90 Nr. 62.

Gorzewice (Kr. Samter), Bronzeschwert

87.

Gefäss vom ostdeutschen Typus 90

Nr. 61.

von

Goten in Ostdeutschland 138, 430.

Übermittler der Goldeinfuhr

Byzanz nach Schweden 428.

Göten, Kämpfe mit den Schweden im

5. und 6. Jahrhundert nach Chr. 430.

Gotland (Insel) , Ausflug dorthin 442,

445 fg.

Bildsteine der Vendelzeit 429.

von den Goten bewohnt 430.

Götaland (Schweden) , Burgwälle 430.

s. auch Öster-, Wester-.

Götze, erster Bearbeiter der Rössener

Keramik 55.

Ansicht über die Thraker 179.

Gourdan (Frankreich) , Renntierstab mit

Zeichen 296.

Graphit an Gefässen der niederrheini-

schen Hallstattzeit 189, 203.

an Gefässen vom ostdeutschen Typus

83, 85.

Gråträsk (Lappland ), Opferplatz der

Lappen 441 .

Grätz (Stadt, Pr. Posen), Gefäss vom

ostdeutschen Typus 90 Nr. 71 , 72.

Griechen, Musik 136, s . auch Hellenen .

Griechenland, fibula ad arco di violino

27, 28.

- Schachbrettmuster 359ffg.

Griechische Schrift 297 ffg.

Griffzungenschwerter 175, 274ffg.

Grimm, Nationalität der Ästier 440.

Gristow (Kr. Greifswald), Griffzungen-

schwert 281 .

Grossbeeren (Kr. Teltow) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Grossenstingen (Württemberg) , Buckel-

gefäss 182.

Grossgartacher Keramik in Frankfurt

a. M. 120.

in Rheinhessen 49ffg .

Form der Wohngruben 59.

Chronologie 61 ffg.

Formen und Verzierungsarten 64fg.

Grosskreuz (Kr. Zauch-Belzig) , Gräber-

feld mit Latènekultur 267.

Grosswusterwitz (Kr. Jerichow II ) , Be-

gräbnisplatz der römischen Kaiser-

zeit 313, 315.

Grotta del Farne (Oberitalien) , Mond-

henkelkrug 289.

Grünz (Kr. Randow), doppelkonische

Urne und Kropfnadel 264.

Griffzungenschwert 277.

Güldenstein (Kr. Oldenburg i . Holst.) ,

Gürtelhaken 157.

Günther, Führung im Coblenzer Mu-

seum 30.

Gurina (Kärnten) , Fibel mit zweilappiger

Rollenkappe 427.

Gürtelbeschläge der römischen Kaiser-

zeit aus derMarkBrandenburg310ffg.

Gürtelhaken, Typologie 150 , 155 fg . , 160,

427.

- gleiche Formen in rheinischen Hügeln

wie in Nordwestdeutschland 208, 209.

von Jastorf 239.

von Schmetzdorf 239, 265 , 269, 270.

von Wittenau 269.

Gürtelschliessen s. Gürtelhaken.

Haan (Kr.Mettmann) , Griffzungenschwert

282.

Hack (Kr. Mülheim a. Rh . ) , Grabfeld der

Hallstattzeit 193, 213.

Hackmann, Vortrag in Stockholm , älteste

Eisenzeit Finnlands 425.

Håga (Uppland), Brandgrab der 4. Bronze-

periode 424fg.

Hagia Triada (Kreta) , Sarkophag mit

Schachbrettmuster 367, 409.

Hahne, Museumsdirektor in Halle a. S.

171 .

neue Mooruntersuchungen 419 Anm.

Vortrag in der Berliner Zweiggesell-

schaft, neue Forschungen in Han-

nover 336.
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Hahne, Vortrag in Stockholm, Technik

431 .

Hakenkreuz, religiöses Symbol 296.

Schriftzeichen 303.

Halbmondförmige Verzierungen

Ringen 317fg., 319.

auf

Halle a. S., Bau des Provinzialmuseums

171.

Halsringe der niederrheinischen Hall-

stattzeit 201 , 208.

aus der Provinz Hannover mit halb-

mondförmigenVerzierungen 318,319.

von Schmetzdorf 241 , 247 Grab 19,

263 Grab 70, 265.

von Rethwisch 219, 220 fg. 227.

Hallstatt (Österreich) , Schachbrettmuster

373, 410.

- Urnen mit Kreuzen und Strichen 190.

Hallstattzeit, niederrheinische Hügel-

-
gräber 187ffg.

Einteilung in 4 Stufen für Süd-

deutschland nach Reinecke 197 ffg.

Gräberfeld von Gering bei Mayen

95ffg.

Hallström, Vortrag in Stockholm , nord-

skandinavische Opferplätze 441 .

Haltern, Urne aus frührömischer Zeit

325.

Verdrängung der keltischen durch

die germanische Kultur 177.

Hameln , Riesenhirschknochen

Schrammen 336, 460.

mit

Hammer bei Nürnberg, Griffzungen-

schwert 285.

Hämmer mit Schaftrille in Indien 46.

s. auch Renntiergeweih-.

Hammerich, Untersuchungen über die

Luren 135.

Handelsweg, neolithischer, längs der

Leine 336.

der Wikingerzeit in Russland 440.

Handtmann †, Nachruf 458.

Hängedose von Jederitz 334.

von Rheda 335.

Hängeschmuck der

Hallstattzeit 201.

niederrheinischen

von Björkö 434, 437.

s. auch Anhänger.

Hannover, Einwanderung der Germanen

421 .

--
Eisenzeit, Einteilung 150 , 152 ffg . , 209.

Lurenfunde 25.

neue Forschungen 336.

Statistik der Funde von Griffzungen-

schwertern 286.

Hardt, Bezeichnung für kleine Plateaus

am Niederrhein 193.

Harsefeld (Kr. Stade),

schwert 276.

Griffzungen-

Königsgrab der späteren Bronzezeit

336.

-Brandgräberfeld , irrtümlich statt

Barnsdorf angegeben 337 , 460.

Hartwich, Vortrag auf der Berliner

Zweiggesellschaft, Bronzezeit in der

Prignitz, 333.

Hasel, Nordgrenze in Schweden 418.

Hästholmen (Östergötland) , Felsenzeich-

nungen 443.

Hauben, griechische , mit Schachbrett-

muster 395.

Haumesser aus Melaphyr 40.

Haus der jüng. römischen Kaiserzeit in

Svenskens 445.

Havelländische Kreise , Ausbreitung kel-

tischer Grabkultur 267.

Häyrynmäki (Finnland) , steinzeitlicher

Wohnplatz 421 .

Hebräische Schrift 299.

Heeslingen (Kr. Zeven ) , sächsischer Ur-

nenfriedhof 316.

Heierli , Nachruf 348, 447 ffg.

Heidingsfeld (Unterfranken) , Spiral-Mä-

anderkeramik 54.

Heitbrack (Hannover) , Urnenfriedhof

151 ffg.

Helme der Vendelzeit 429.

Hellenen, Abstammung 303.

Hellweg, vorgeschichtliche linksrheinische

Strasse 192.

Hemmoortypus , EimervonBarnsdorf337.

Technik 337.

Henkelbecher als Beigefässe der nieder-

rheinischen Hallstattzeit 101 , 201.

Henkelgefässe beim ostdeutschen Typus

78ffg.

Henkeltassen als Beigefässe der nieder-

rheinischen Hallstattzeit 203.

Hercynischer Wald , Ausdehnung bei

Caesar 426.

Hering, Schuppen in Alvastra gefunden

443.

Hermes, als Erfinder der Schrift 124.

Herminonen, Stil zur römischen Kaiser-

zeit 427.

Hettitische Hieroglyphen , Bilderschrift

299.

Heumar (Kr. Mülheim a. Rh. ) , Grabfeld

der Hallstattzeit 193 , 210 , 213, 216

Taf. XXII.

Hildebrand, Vorsitzender auf dem Stock-

holmer Kongress 417.

Hildebrandslied, Musik dazu 24.

Hildesheim, Nephritbeil 336.

Hinkelstein, Gräberfeld mit Hinkelstein-

keramik 52, 55.

Wohnplatz mit Rössener Keramik 55 .

Hinkelsteinkeramik ir Rheinhessen 49ffg .

in Böhmen, Mähren, Sachsen, Thü-

ringen 51 .

Form der Wohngruben 59.

Chronologie 57, 61 ffg.

Formen und Verzierungsarten 64.

Hinterpommern , Illyrier 421 .

Hirsch, in der Kartsteinhöhle 34, 35.

im Magdalénien bei Andernach 21 .
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Hirse, Nordgrenze in Schweden 418.

Hjälmarsee (Schweden) , Statistik der

steinzeitlichen Funde nach Wasser-

standshöhen 420.

Hjerpetan (Wermland) ,

schwert 286.

Griffzungen-

Hof-Mauer (Württemberg), Wohngruben

60.

Hög (Schweden), italisches Schöpfgefäss

426.

Hohenferchesar (Kr. Westhavelland) ,

Funde d. römischen Kaiserzeit 310 ffg .

Höhlenbär im Aurignacien von Metter-

nich und Rhens 21.

in der Kartsteinhöhle 35.

Höhlenlöwe im Aurignacien von Metter.

nich und Rhens 21.

in der Kartsteinhöhle 35.

Höhlenhyäne in der Kartsteinhöhle 35.

Holstein, Griffzungenschwerter 282.

Holsteinische Nadel 156, 159.

Homer, Erwähnung des Jardanos 302.

Pelasger 304.

Hornstein, Gerätematerial im Magda-

lénien bei Andernach 21 .

Hrafn, Wikinger 439.

Hünerburg (Taunus), Ringwälle 119.

Hunsrück, Latènekultur 23.

Hüttenbewurf in neolithischen Wohn-

gruben 60, 68 Anm. 1 .

Ichendorf (Kr. Bergheim) , Grabfeld der

Hallstattzeit 193, 213, 215, 216, 217.

Iddelsfelder Hardt (Kr. Mühlheim a. Rh.) ,

Grabfeld der Hallstattzeit 193, 213.

Ilbenstadt (Oberhessen) , Spiral - Mäan-

derkeramik 54.

Illyrier, Abstammung 134.

in Ostdeutschland und Österreich-

Ungarn 174ffg., 272ffg., 287 ffg.,

421 fg.

s. auch Nord- , Süd-.

Illyrische Ortsnamen 292 fg., 422.

Illyrisches Gebiet, germanische Fibeln

274, 278.

-Griffzungenschwerter 277 ffg.

besondere Krugform 176.

Indien, Kulturparallelen mit den Ost-

mittelmeerländern 45ffg.

Indogermanen, Erfinder der Buchstaben-

schrift 128, 299 ffg.

s. auch Nord- , Süd-.

Irland, Bienenkorbgräber 307 .

Lunulafunde 70.

Issendorf(Kr. Stade) , sächsischer Urnen-

friedhof 316.

Istrien , Illyrier 287.

Istväonen, nicht Errichter der nieder-

rheinischen Hügelgräber 188.

Italien, Fibeln 27 fg. , 174 fg.

Griffzungenschwerter 175, 275 ffg.

Schachbrettmuster 371 ffg.

Italische Einfuhr in Gräbern vom ost-

deutschen Typus 87.

Jacyniec (Kr. Bombst), Gefäss vom ost-

deutschen Typus 88 Nr. 1.

Jadeitbeile , Funde aus der Provinz

Hannover 336.

Jägerhaus beiMühlheim a. Rh. , Rössener

Keramik, Bronze- , Latènezeit 31 .

flaschenförmiges Gefäss der älteren

Latènezeit 264.

-

Jahn, Vortrag in der Berliner Zweig-

gesellschaft, märkische Latènefunde

138.

Japygenkolonien, Doppelspiralscheiben-

fibel 174.

Japygische Ortsnamen 293.

Jardanos, Verbreitung des Namens 302.

Jasmund (Rügen ), Griffzungenschwerter

280.

Jastorf(Kr. Ülzen) , Urnenfriedhof 150ffg.

Armbänder 241.

-

-

----

-

Beisetzungen ohne Urne 234 Anm.

Bombennadeln 240.

Gürtelhaken 239.

Jastorf-Stufe der nordischen Eisenzeit

152, 209.

Jättened bei Falköping (Westergötland) ,

Depotfund der Latènezeit mit Schaft-

stab aus Rengeweih 426.

Jederitz (Kr. Westprignitz), Depotfund

der 3. bis 4. Bronzeperiode 334.

Jentzsch, Untersuchungen über den lau-

sitzer (ostdeutschen) Typus 76, 266.

Jonier, Träger der Buchstabenschrift 303.

Jordan Jardanos 302.

Jordansmühler Stil , Buckelverzierung

178.

Jütchendorf (Kr. Teltow) , Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Jüten in Jütland und England 430.

Jütland, Bernsteinhandel 419.

-
westgermanischeBevölkerungvorden

Dänen 430.

Kaiseresch (Kr. Kochem) , Funde im

Mayener Museum 111.

Kaiser Friedrich-Museum in Posen, In-

ventarisierung privater Sammlungen

328ffg.

Kämme der römischen Kaiserzeit aus

der Mark Brandenburg 311 .

Kammstrich in Bronze- und Latènezeit

138.

an Gefässen der niederrheinischen

Hallstattzeit 207.

an Urnen von Schmetzdorf 236.

Kämpegrafve von Svenskens 445.

Kannen mit abgeschrägtem Rande in

Siebenbürgen und Persien 47.
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Kapelläcker (Rheinhessen), Wohngruben

mit Hinkelstein- und Pfahlbaukera-

mik 59.

Kaphtor 304.

Karow (Kr. Niederbarnim) , Funde eines

Gräberfeldes der Latènezeit 268.

Karleby (Westergötland) , Ganggräber

444.

Kärlich (Kr. Coblenz), Feuersteinwerk-

zeuge vom La Quina Typus 21 .

Radnadel der 2. Bronzeperiode 31 .

Karpodaken 76.

- Verwerfung dieser Bezeichnung 184.

Kartstein bei Eiserfey ( Eifel) , Knochen-

pfriemen der Latènezeit 241 .

Kartsteinhöhle (Eifel) 33 ffg.

Käsesteine, Beigabe in Gräbern vom

ostdeutschen Typus 82.

Kassenbericht 113.

Katzenberg bei Mayen, Erdwerk 97.

Kaukasus, Südindogermanen 174.

Kaulsdorf (Kr. Niederbarnim) , Latène-

fibel 267.

Kbely, Hügelgräber 175.

Keft 304.

Kelchbecher, Beigefäss der niederrhei-

nischen Hallstattzeit 203.

Kelten, Abstammung und Verbreitung

173fg.

-

---

---

---

Siedelungen zur 2. Bronzeperiode

287, 421 .

Grenzen gegen die Germanen in der

4. und 5. Bronzeperiode in Nord-

westdeutschland 273.

an der Donau 291 .

in Westfalen 134, 177.

im Fürstentum Birkenfeld 324fg.

besondere Krugform 176.

Einfluss auf die Wandalen 139.

Musik 136.

Keltisches Gebiet, Griffzungenschwerter

277 ffg.

Keltische Grabkultur, Ausbreitung über

Altmark und Provinz Brandenburg

267.

Keltiberische Schrift 297 fg. , 302 .

Keltoillyrier auf der Gemma Augustea

292.

Keramik, neolithische nordwestdeutsche ,

Technik 336, 460.

Kerbschnittmuster an Gefässen der äl-

testen niederrheinischen Hallstattzeit

101 , 199, 200.

Kerbschnitt, keltisch, Ausbreitung 177.

Kessenich (Kr. Bonn) , Grabfeld der Hall-

stattzeit 213.

Keszthely (Kom. Zala, Ungarn ) , Griff-

zungenschwert 282.

Kettenheim (Rheinhessen), Grossgar-

tacher Keramik 55, 58.

Hinkelsteinkeramik 58 .

Rössener Keramik 58.

Spiral -Mäanderkeramik 59.

Kettenheim, s . auch Esselborn.

Ketzin (Kr. Osthavelland) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Ketzür (Kr. Westhavelland) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Khasaren, Handel mit Schweden 440,

441 .

Kiefer, nördliche Grenze in Schweden

418.

Kiekebusch, Zeitbestimmung der nieder-

rheinischen Hügelgräber 188.

Kieselschiefer als Gerätematerial im

Magdalénien bei Andernach 21 .

Kirschgrund (Lkr. Bromberg) , steinerne

Pflugschar 332.

Kithara auf Tongefässen der Hallstatt-

zeit 136.

Klappergefässe vom ostdeutschen Typus

82.

Kleineller , Flachgräberfeld mit Brand-

gruben 189, 190.

Klein-Kreuz (Kr.Westhavelland) ,Gräber-

feld mit Latènekultur 267.

Funde der römischen Kaiserzeit 313,

315.

Klein-Kühnau b. Dresden , Latènegräber-

feld, Urnendeckel 235 Anm.

Scheibenkopfnadel 239.

Kličevac (Serbien) , Idol mit Schachbrett-

muster 357, 370, 409, 410.

Klimawechsel in Schweden 418, 426.

Klittke , Nachruf 347.

Kolkhagen (Kr. Lüneburg) , Bronzefigur

der älteren Bronzezeit 420.

Klopffleisch, Einteilung der neolithischen

Keramik 50 fg.

Knorr, Feststellung einer ersten Eisen-

zeit in Norddeutschland 149 ffg., 208.

Typologie der Flügelnadel 150.

Vergleich seiner Forschungen mit

denen von Schwantes 149 ffg . , 161 .

Antwort Knorrs zu den Bemerkungen

Schwantes 161 fg.

v. Koken , Nachruf 457.

Koenen, Entdecker des Magdalénien bei

Andernach 21.

Kongress im Jahre 1874 in Stockholm

416 fg.

im Jahre 1912 in Genf 169.

in Stockholm 415 ffg.

Königsforst (Rheinprovinz) , Hallstatt-

gefässe 215, 216.

Konojad (Kr.Kosten) , Gefässe vom ost-

deutschen Typus 90 Nr. 63 , 64.

Konzentrische Kreise an Gefässen der

2. niederrheinischen Hallstattstufe ,

202 bis 205.

Koreaner, Bekleidung von Idolen 410.

Korinthische Vasen, Schachbrettmuster

378.

Kossinna, Festschrift für die Coblenzer

Tagung, Herkunft der Germanen 11 .

Festrede in Coblenz 15.
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Kossinna, Festvortrag in Coblenz,

--

-

-

―

deutsche Vorgeschichte eine nationale

Wissenschaft 17.

Rede beiEinweihung desDortmunder

Museums 133.

Vorsitzender auf dem Stockholmer

Kongress 417.

Vortrag in Stockholm, ostdeutsche

Bevölkerung der Bronzezeit 421 .

Ästier, Nationalität 440.

Bernsteinhandel 419.

Ostgermanen, Herkunft 419.

Schieferkultur, Gang der Ausbreitung

421 .

Segelohrringe, Zeitbestimmung 265.

- Brandenburg, Bevölkerung 266 fg.

Finnland, steinzeitliche finnische Be-

völkerung 425fg.

-

Hannover, Einwanderung der Ger-

manen 420.

Jütland, Bevölkerung_430.

Prignitz, Bronzezeit 333.

Teltow, Ostgrenze derWestgermanen

in früherer Latènezeit 267.

Westfalen, Bevölkerung 134, 335.

Kowalewko (Kr. Obornik) , Gefässe vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 17, 21 , 42.

Krain, Fibel mit zweilappiger Rollen-

kappe 427.

Kremmen (Kr. Osthavelland) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Krenowitz bei Austerlitz (Mähren) , Jor-

dansmühler Gefäss mit Buckel 178.

Kreta, Bienenkorbgräber 300.

Gewölbegräber 46.

Verschiedene Schriftarten 302.

Kretz (Rheinland) , Spiral - Mäander -

Keramik 22, 53.

Kreuzchen in Schachbrettmustern 369,

381 , 382.

christliche von Björkö 432.

Krielow (Kr. Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Kroatien, Illyrier 174, 422.

Kropfnadel in der 4. niederrheinischen

Hallstattstufe 208.

- gleiche Formen am Niederrhein wie

in Norddeutschland 209.

von Karow 268.

von Schmetzdorf 239.

von Wittenau 269.

Kruseberg s. Klein-Kreuz.

Kuffarn, Situla 376.

Kufische Münzen von Björkö 434.

Kuhlewitz (Kr. Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Kumm, Vortrag in Stockholm , west-

preussische Gesichtsurnen 428.

Kungsgarden (Schweden) , römisches

Schöpfgefäss 426.

Kupferne Doppeläxte, Funde längs der

Leine 336.

Kuschten (Kr. Meseritz) , Gefäss vom ost-

deutschen Typus 88 Nr. 5.

Kyprische Dolche in Persien, fehlen in

Indien 47.

Kyprische Silbenschrift 297 ffg., 302.

Laacher See (Eifel) , Spiral - Mäander-

Keramik 21 .

Laaland, Griffzungenschwert 282.

La Madeleine (Frankreich) , Renntierstab

mit Zeichen 296.

Landshut (Niederbayern) , Griffzungen-

schwert 286.

Langenfurth (Kr. Obornik) , Gefässe vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 17, 33.

Lanz (Kr. Westprignitz) , Depotfund der

5. Bronzeperiode 333.

Lanzenspitzen der römischen Kaiserzeit

aus der Mark Brandenburg 309 ffg.

Lappen, Abstammung, Sprache, erste

Erwähnung in Schweden 441.

Lappenbeil von Rethwisch 219, 226, 228.

im Fürstentum Birkenfeld 322.

Typologie und Chronologie 228 ffg.

La Prevosta (Oberitalien) , Mondhenkel-

krüge 289, 290.

-

La Quinatypus, Funde bei Kärlich 21 .

in der Kartsteinhöhle 35.

Lassek-Luban (Kr. Posen-West) , Klopf-

stein 332.

Latènezeit in der Mark Brandenburg

233 ffg. , 306 ffg.

in der Rheinprovinz 23, 34, 96, 103,

105, 189, 197 , 211.

in Skandinavien 426.

Gräberfelder inNordwestdeutschland ,

Literaturnachweis 237.

Läuseesser, Deutung dieses Beinamens

der Budinen 427.

Lausitz, Bevölkerungen von der Bronze-

bis zur römischen Kaiserzeit 265 ffg.

Statistik der bronze- und latènezeit-

lichen Gräberfelder 266.

Lausitzer Typus, Namengebung 76.

--
s Ostdeutscher Typus (der Einheit-

lichkeit wegen ist im Sachregister

stets ostdeutscher T. für die sonsti-

gen Bezeichnungen Lausitzer und

thrakischer T. gebraucht).

Laussel (Dordogne) , Steinfiguren 459.

Lebus (Kreis) , Statistik der bronze- und

latènezeitlichen Gräberfelder 266..

Legeved (Schweden ), Griffzungenschwert

286.

Leichenbrand in späterer Phase der

Spiral-Mäanderkeramik 54.

Leidenhausen (Kr. Mülhausen a. Rh.) ,

Gräberfeld der Hallstattzeit 192 , 193,

195, 200, 213.

Leine (Fluss ) , neolithische Handels-

strasse 336.
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Leisnig a. d. Mulde, Gerät aus Sand-

stein 38.

Lenzer Silge s . Lanz.

Lichterfelde (Kr. Teltow) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Lienau, Vortrag in Stockholm , Bronze-

figur der älteren Bronzezeit 420.

Liesbütteler Berge (Kr. Rendsburg) ,

Griffzungenschwert 275.

Lignitringe, gefunden im Fürstentum

Birkenfeld 323.

Lind bei Wahn (Kr. Mülheim a. Rh . ) ,

Einbaum 210.

Lindau am Bodensee ,

schwert 280.

Griffzungen-

Lindquist, Vortrag in Stockholm , Nerike

in Stein- und Bronzezeit 419.

Lippegebiet, Besiedlung durch die Ger-

manen 134, 177 , 335.

keltischer Kerbschnitt 177.

Lockenhalter (-ringe ) der niederrheini-

schen 4. Hallstattstufe 208.

Löss inWohngruben der Bandkeramik 59.

Literaturnachweise, Altkönig , Ringwälle

-

119.

Grabhügel des Niederrheins 187fg.

Latènegräberfelder in Nordwest-

deutschland 237.

Ostdeutscher (Lausitzer) Typus 88.

Schriften Blumes 457.

Neue Erscheinungen, vorgelegt in der

Berliner Zweiggesellschaft 135, 137,

334 fg.

Litorinazeit in Schweden, Klima 418.

strittig, ob Maglemose ihr zugehört

419.

Lohmar (Siegkreis ) , Grabfeld der Hall-

stattzeit 192, 193, 213.

Lohme (Rügen) , Griffzungenschwert 277.

Lousberg bei Aachen, Campignien 21.

Löwenbruch (Kr. Teltow) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Löwitz (Mecklenburg - Schwerin ) , Griff-

zungenschwert 281 .

Lüchow, Goldfund 336.

Luchs in der Kartsteinhöhle 34.

Ludwigsburg (Württemberg) , Wohn-

gruben 60.

Luersen, Erforschung Deutschlands 172.

Lünow (Kr. Westhavelland) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

-
germanisches Skelettgrab aus der

römischen Kaiserzeit 309, 312.

Lunularinge, 70ffg.

Luren 25 fg., 135, 168.

Lustkullen (Blekinge) ,

schwert 286.

Griffzungen-

Lyllkyre (Österbotten) , italisches Bronze-

gefäss 425.

Mäander neben Schachbrettmuster auf

Gewändern 371 , 390 , 405.

Mäander, rhodischer 380.

westgermanischer ,

427.

Ursprungsland

Mäanderurnen der römischen Kaiserzeit

18, 159, 310ffg.

Magdalénien bei Andernach 21 .

in der Kartsteinhöhle 34ffg .

Magdeburg Neustadt,Griffzungenschwert

281 .

Maglemose (Dänemark) , strittige Zeit-

bestimmung des neolithischen Wohn-

platzes 419.

Mähren, Hinkelstein-, vermischt mit

Spiral-Mäanderkeramik 51 .

Aunetitzer Stil und Bevölkerung 174.

Buckelverzierung bei der Aunetitzer

Keramik 180.

Illyrier 174, 422.

illyrische Ortsnamen 293 , 422.

Maifeld s. Gering.

Main, südliche Grenze der Germanen

am Ende der Latènezeit 212.

Mainz, Ausflug dorthin 114.

Römisch-Germanisches Zentralmuse-

um, Neuordnung 72.

Mammut im Aurignacien von Metternich

und Rhens 21.

in der Kartsteinhöhle 35.

Mannus, Erklärung des Namens 127.

im Liede 24.

Man-Rune 127.

Mariendorf (Kr. Teltow) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Markomannen, Anteil an der Entstehung

des germanischen Stils der römischen

Kaiserzeit 427.

Maroboduum , Heim römischer Kaufleute

427.

Martin, Denkmalspfleger in Oldenburg

167.

Marwitz (Kr. Osthavelland) , latènezeit-

liche Wohnstätte 138.

Marzahn (Kr. Niederbarnim), Latène-

fibel 268 .

Mas d'Azil, bemalte Steine 124, 127 ,

295.

Mauspfad, vorgeschichtliche Strasse im

Sieg-Wuppergebiet 192, 193.

Mayen, Ausflug dorthin 108 ffg .

Museum, Beschreibung 111 .

neolithisches Erdwerk 22, 96, 108fg.

Gräberfeld der Hallstattzeit 95ffg. ,

201 .

Latènezeit 90.

Kerbschnittmuster 200.

s. auch Gering.

Mazedonien, Bevölkerung 291.

Mechernich (Kr. Schleiden , Eifel) , Cacus-

höhle 21 .

Meckenheim bei Bonn , Spiral -Mäander-

keramik 22.

Mecklenburg, Griffzungenschwerter 277,

281 .
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Mecklenburg, Lurenfunde 25.

s. auch Ost-, West-.

Medinet-Habu, Pulasata -Bilder 304.

Megalithgräber, Verbreitung 300 fg.

in Indien 46.

nicht in der Rheinprovinz 21.

alte Fundberichte aus der Wittlager

Gegend 336.

Meiches (Kr. Schotten, Oberhessen),

Griffzungenschwert 277.

Melaphyrgeräte von Trosky 33ffg.

Menhirs in Indien 47.

- nicht in der Rheinprovinz 21 .

Merkur, Bronzestatuette vom Coblenzer

Stadtwald 31 .

Merkurtempel im Coblenzer Stadtwald

103 fg.

Mesa-Stein 299.

Meseritz (Stadt) , Gefäss vom ostdeut-

schen Typus 88 Nr. 1 .

Messer der römischen Kaiserzeit aus

der Mark Brandenburg 310ffg.

s. auch Rasiermesser.

Messerschärfer aus Eisen der römischen

Kaizerzeit von Hohenferchesar 311 .

Mestorf, Briefwechsel mit Schwantes

über die nordische Eisenzeit 152 ffg.

Feststellung einer ersten Eisenzeit

in Norddeutschland 151 ffg . , 208.

Meton 129.

-

Metopenband als Ziermuster an Hall-

stattgefässen 197 , 200.

Metternich (Kr. Coblenz) , Aurignacien 21 .

Michelsberg, Bonnets Ausgrabungsbe-

richt 69 Anm. 1 .

Michelsberger Keramik in Rheinhessen

49.

Mikrolithen von europäischem Typus in

Indien 46.

Milawetsch, Südwestböhmen, illyrischer

Buckelkrug 179, 180.

Millowitz bei Saitz (Mähren) , Aunetitzer

Buckelgefäss 179, 180.

Minoische Typen in Indien 47, 48.

Mischwesen, Verbreitung 48.

Misdroy (Insel Wollin) , Fund der 2.

Bronzeperiode 272.

Mitglieder, Verzeichnis 1 ffg .

--

neue 185, 350, 461.

Statistik des Ab- und Zuganges 461 .

Teilnehmeram StockholmerKongress

416, 444.

Moabitische Buchstabenschrift 125.

Mönchswalde (Kr. Jauer) , goldenes Dia-

dem mit Buckeln 181 .

Mondhenkelkrüge 288 ffg.

Mondhornartige Gebilde in Europa und

Indien 48.

Mondkult, Verbreitung 48.

Möne (Westergötland) , goldener Hals-

schmuck der Vendelzeit 428.

Monsheim (Rheinhessen) , Grossgar-

tacher Keramik 55 , 58, Taf. IV Abb. 5

und 6.

Hinkelsteinkeramik 58.

Rössener Keramik 55, 57, Taf. IV.

Abb. 3 und 4.

Spiral -Mäanderkeramik 53, 58, 65

Abb. 1 und 2.

Montelius, Ehrenmitglied der deutschen

Gesellschaft für Vorgeschichte 29.

Vorsitzender auf dem Stockholmer

Kongress 417.

Vortrag in Stockholm, Goldalter und

Vendelzeit in Schweden 428.

Moore in Nordwestdeutschland, neue

Forschungen 419 Anm. 1 .

-----
in Schweden, Gleichsetzung archäo-

logischer Perioden 418, 419 Anm. 1 .

Moorleichen, Bestimmung derTorfschicht

419 Anm. 1 .

Morgenstern-Museum in Geestemünde

317.

Morhardsberg (Kr.Mogilno) , Steinaxt 331 .

Möringen (am Bielersee) , Pfahlbau der

Bronzezeit, Schachbrettmuster 373.

Moritzenberg bei Norby(Kr.Eckernförde) ,

Griffzungenschwert 284.

Morsbroich(Kr. Mülheim a. Rh . ) , Gräber-

feld der Hallstattzeit 213.

Moschusochse in der Kartsteinhöhle 34.

Moselgebiet, Latènekultur 23.

Einwanderung der Germanen 212.

Mosesberg s. Butzow.

Moustérien in der Cacushöhle 21 .

in der Kartsteinhöhle 34 ffg.

Muffet (Rheinland), Flénusien 21 .

Müllenhoff, Nationalität der Ästier 440.

Westgermanen in Jütland 430.

Müller, Sophus , Ursprungsland der Griff-

zungenschwerter 274fg.

Müller-Friesack †, Nachruf 333.

Mulsum (Kr.Lehe), goldenerHalsring mit

halbmondförmiger Verzierung 318.

Münsinger Hardt (Württemberg), Griff-

zungenschwert 284.

Münzen, kufische, deutsche, angelsächsi-

sche von Björkö 434.

angelsächsische und norwegische auf

Opferplätzen derLappen inSchweden

441 , 442.

orientalische in Russland z. Wikinger-

zeit 441 .

Museum zu Andernach 106.

-

zu Birkenfeld 321 ffg.

zu Coblenz 30 fg.

zu Dortmund 131 fg., 335.

zu Frankfurt a. M. 119fg.

zu Geestemünde 317.

zu Halle a. S. 171 .

zu Haltern 177.

zu Mainz 72, 114.

zu Mayen 111 .

- zu Posen 328.
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Museum zu Stockholm 439.

zu Upsala 423.

Musik, germanische 23ffg., 136, 168 .

Musikwissenschaft, vergleichende 168.

Mykenae, Schriftzeichen der ägäischen

Silbenschrift 303.

Mykenischer Stil, Schachbrettmuster 366,

402, 409.

Mykenisches Griffzungenschwert von

Kossinna als einheimisch nordisch

bestimmt 285.

Nadeln mit geschwollenem Halse der

2. Bronzeperiode von Coblenz 31.

Ider niederrheinischen Hallstattzeit

203, 208, 209.

--

-

der Latènezeit von Schmetzdorf 239,

265, 269, 270.

Einwirkung römisch-keltischer For-

menaufdie germanischen Nadelköpfe

der Kaiserzeit 427.

s. auch Flügel- , Holsteinische-, Kropf-,

Ösen-, Rad-, Scheibenkopf-, Schwa-

nenhals-, Spiralkopf-, Vasenkopf- .

Nadziejewo (Kr . Schroda) , Gefäss vom

ostdeutschen Typus 90 Nr . 44, 50–52.

Nagy-Lehota (Kom. Neutra , Ungarn),

Griffzungenschwert 286.

Nakkila (Finnland) , Gräberfeld des 2. u.

3. Jahrhunderts nach Chr. 425.

Näpfchenförmige Vertiefungen in Indien

46.

Napoleonshut (Art Mahlstein) , Fürstent.

Birkenfeld 324.

Neanderthaler aus dem Neanderthal 20.

Nechtelsen (Kr. Sulingen), Griffzungen-

schwert 277.

Neckel, Runenforschung 301.

Nemeter 23.

Neolithische Zeiten in Schweden , Klima-

änderungen 418.

Nephritbeile, Fundstätten in der Pro-

vinz Hannover 336.

Nerike (Schweden) , Stein- und Bronze-

zeit 419 fg.

Netowitz (Böhmen) , illyrischer Buckel-

krug 176, 179, 180.

Neuenkirchen ( Kr. Hadeln) , Halsring mit

halbmondförmigenVerzierungen 318,

319.

Neuglienicke (Kr.Teltow) , Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Neuhaldensleben, germanisches Buckel-

gefäss 183.

Neuwühren (Schleswig -Holstein) , Griff-

zungenschwert 275 Anm. 1 .

Nickarfve (Gotland), Gräber der römi-

schen Kaiserzeit 446.

Niederbarnim (Kreis) , Fundstätten der

Latènezeit 266 , 267 fg.

Niederösterreich , Aunetitzer Stil und

Bevölkerung 174.

Niederösterreich, Buckelverzierung bei

der Aunetitzer Keramik 180.

Illyrer 174, 422.

Niederpleis (Siegkreis), Begräbnisstätten

von der Steinzeit bis zur fränkischen

Zeit 190, 210, 213.

-
Gräberfelder der Hallstattzeit 193,

199,210,213, 216 Taf. XX, 217Taf.XXII.

Nienburg a. Weser, Urne mit gezähntem

Rande 236 Anm.

Nienbüttel, Urnenfriedhof 150, 157 fg.

Nierenring von Lanz 333.

Niestronno (Kr. Mogilno) , Steinbeile 331 .

Nindorf (Kr.Neuhaus a.d.Oste) , Fund der

2. Bronzeperiode , darunter Griff-

zungenschwert 284.

Nord - Arier, Verbreitung der Megalith-

kultur 301 .

Nord-Brabant, keltischer Kerbschnitt 177.

Norby (Kr. Eckernförde) , Griffzungen-

schwert 275 Anm . 1 , 284.

Nordendorf(Bayern) , Spange mit Runen

129.

Norddeutschland, Literaturnachweis über

latènezeitliche Gräberfelder 237fg.

Statistik der Funde von Griffzungen-

schwertern 286 , 287.

Nord-Frankreich, Lunulafunde 70.

Nordgallische Kultur zu Ende der Hall-

stattzeit, Einwirkung auf die nieder-

rheinische 198.

Nord-Illyrier, Ausbreitung 291 .

Nordindogermanische Buckelverzierung

180.

Norrland (Schweden) Zeit des Rück-

gangs des Landeises 417.

Norwegische Münzen aufOpferplätzen

der Lappen 442.

Nosaberg (Schonen) , Griffzungenschwert

286.

Nückel -Loxstedt (Kr.(Kr. Geestemünde) ,

sächsischer Urnenfriedhof 316.

Nyland (Finnland) , Funde der früh-

römischen Kaiserzeit 425.

Oberaden (Kreis Hamm) , Römerlager,

Funde im Dortmunder Museum 131 .

Oberbarnim (Kreis) , Verhältnis der

bronze- zu den latènezeitlichen

Gräberfeldern 266.

Ober-Bayern, besondere keltische Krug-

form 176.

Ober-Italien, Illyrier 174, 287.

Kelten 174.

Oberlahnstein, Ausflug dorthin 105.

Oberlahr (Siegkreis ) , Gräberfeld der

Hallstattzeit 193.

Oberspay (Kr. Goar), Merkurtempel 104.

Ödenburg (Ungarn) , Vase mit Schach-

brettmuster 377.

Odermündung, Nordgrenze der Illyrier

422.
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Odin als Leiter der Toten 429.

Odinshügel bei Gamla Upsala, Unter-

suchung 425.

Ofen (Ungarn) , Griffzungenschwert 282.

Ogmius, keltischer Gott, Erfinder der

Schrift 124.

Ohrringe der niederrheinischen Hall-

stattzeit 101 , 208, 209.

dieselben als Vorstufe der Segel-

ohrringe 209.

s. auch Segelohrringe.

Oitzmühle, Urnenfriedhof 150 ffg.

s. auch Ripdorf.

Öland , Burgwälle 430.

goldener Halsschmuck der Vendelzeit

428.

Oldenburg (Grossherzogtum), Denk-

malschutz-Gesetz 162 ffg . , 230.

Depotfund von Rethwisch, 219ffg.

Olympia, Panzer mit Schachbrettmuster

371 , 409.

Omberg (Östergötland) , vorgeschichtliche

Befestigung 443.

Opferplätze der Lappen in Nordskan-

dinavien 441 .

Opladen (Kr. Solingen) , Hügelgräber

der 2. und 3. Bronzeperiode 189.

Oppeano (Provinz Verona ), Helm mit

Schachbrettmuster 373, 375, 410.

Örebro (Nerike) , Höhenlage der stein-

zeitlichen Funde 420.

Orient, europäische Kultureinflüsse 17.

Schachbrettmuster 359ffg.

Orsova (Banat), Mondhenkelkrug 290.

Ortsnamen, illyrische 292.

Ösennadeln , aus Bronze und Eisen

vom latènezeitlichen Gräberfeld von

Schmetzdorf 239, 269.

Ostdeutschland, Bevölkerungswechsel in

der älteren Bronzezeit 421 .

-
Illyrier 183 fg . , 287 ffg., 422.

Ostgermanen 138, 291 , 419.

Ostdeutsche Keramik s . auch Thrakische

K. 75 ffg. , vergl . dazu 183.

Ostdeutscher Typus, der Einheitlichkeit

wegen im Sachregister für die sonstige

Bezeichnung „Lausitzer Typus" ge-

braucht.

Literaturnachweis 88fg.

Österbotten (Finnland) , Fund der früh-

römischen Kaiserzeit 425.

Osterburg (Altmark) , Latènefibel 238.

Östergötland, Burgwälle 430.

Österreich, Illyrier 421 , 422, vergl . auch

272, 287.

Griffzungenschwerter 175, 278, 281.

s. auch Nieder-.

Ostgermanen, Einwanderung in Ost-

deutschland 138, 291 , 419.

- Grund der Auswanderung aus Schwe-

den 419.

Ostgermanische Kultur zur römischen

Kaiserzeit 138fg.

Osthavelland (Kreis) , Gräberfelder mit

Latènekultur 267.

Ost-Mecklenburg, Mischkultur

Bronzeperiode 422.

zur 2.

Ostpreussen, Bernsteinhandel 419.

neue Grabungen 440.

Östra Aros, früherer Name v. Upsala 424.

Ostseeprovinzen, russische, Verbindun-

gen mit Schweden zur Wikingerzeit

440.

Oxstedt (Kr. Cuxhaven) , Griffzungen-

schwert 277.

Paape, Bericht über die CoblenzerTagung

333.

Paffrath (Kr. Mülheim a.Rh.) , Gräberfeld

der Hallstattzeit 193, 198, 210, 213,

216 Taf. XXI .

Pakawie (Kr. Samter) , Gefäss vom ost-

deutschen Typus 89 Nr. 31 .

Palästina, Herleitung des Namens 304.

Pannonier Nordillyrier 291 .

Parisgestalten mit geschachtetem Ge-

wande 391 fg. , 410.

Passarge, Grenze zwischen Goten und

Gepiden 136 fg.

v. Peez , Nachruf 345.

Peiser, Vortrag in Stockholm, Fund von

Frauenburg 440.

Pelasger, Abstammung 303.
- Philister 304.

Pelischtim =Philister 304.

Penka , Nachruf 346.

Penttala (Finnland), Gräberfeld des 2.

und 3. Jahrhunderts nach Chr. 425.

Perlen aus Gräbern der niederrheini-

schen Hallstattzeit 203, 209.

-
vom latènezeitlichen Gräberfeld von

Schmetzdorf 240.

Perkio (Finnland) , italisches Bronzege-

fäss 425, vergl . 426.

Perleberg (Kr. Stade), sächsischer Urnen-

friedhof 316.

Persien, Gräber mit falschem Gewölbe 46.

europäische Keramik 47.

kyprische Dolche 47.

-

Pertosa (Italien), Scherbe mit Schach-

brettmuster 357, 358, 374.

Peschiera (Oberitalien) , Fibeln 27 fg.

Petronell (Niederösterreich) , Griff-

zungenschwert 281 .

Pfaffendorf (Kr. Coblenz) , Gefässe der

jüngeren Bronzezeit 31 .

Pfahlbauten (oberitalische) 174.

Pfahlbau-Keramik in Rheinhessen 49, 59.

Pfahlbautypus des Lappenbeils 229.

Pferd in der Kartsteinhöhle 34, 35.

im Magdalénien bei Andernach 21.

Pfriemen aus Eisen , der römischen

Kaiserzeit 311 , 312, 314.

aus Knochen, vom Latènegräberfeld

von Schmetzdorf 241 , 254 Grab 41 .
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Phöniker, nicht Erfinder der Buchstaben-

schrift 123, 125, 295, 305.

PhönikischeBuchstabenschrift 125, 297ffg.

Keilschrift 299.

Philister, arische Ägäer 304.

Phineusschale, Würzburger, Schachbrett-

muster 368.

Phaestos (Kreta) , Diskos mit Bilderschrift

303.

Piette, Ursprung der Buchstabenschrift

124.

Pilgård (Gotland), Runenstein 439.

Pinzetten der niederrheinischen Hall-

stattzeit 203.

-
der römischen Kaiserzeit aus der

Mark Brandenburg 270, 311 .

Piräuslöwe in Venedig, Runeninschrift

440.

Plaidt (Kr.Mayen) , Spiral-Mäanderkera-

mik 22, 53, 54.

Plattenfibel von Rethwisch 219, 222, 223.

von Porta Westfalica 223.

Plinius, Erfindung der Buchstabenschrift

123, 125.

nennt nur die Weichselgoten 430.

Podbaba bei Prag. Spiral-Mäanderkera-

mik 53.

Polada (Prov. Brescia) , Mondhenkel-

krüge 288, 290.

Pommern s. Hinter-, Vor-.

Pompejanische Mosaik, Schachbrettmu-

ster 403.

Porta-Westfalika, Bügelplattenfibel 223.

Portugal, Bienenkorbgräber 301 .

CroMagnonartige Menschenrasse 46.

Posen, Illyrier 292, 421.

illyrische Ortsnamen 292, 422.

ostdeutsche (thrakische) Keramik

75ffg., vergl. dazu 183.

Posener Becher, Bezeichnung einer Ge-

fässart des ostdeutschen Typus 79.

Povegliano bei Verona , Griffzungen-

schwerter 282.

Prätorius, Erfindung der Buchstaben-

schrift 305.

Praunheim a. d. Nidda (Ob.Taunuskreis) ,

Griffzungenschwert 282.

Prenzlau, Ausflug dorthin 139.

Prignitz, Depotfunde der Bronzezeit 333.

Prismatischer Stich in der Spiral-Mä-

anderkeramik 53.

Pritzerbe (Kr. Westhavelland) , Gräber-

feld mit Latènekultur 267.

Procillus, von den Sweben gefangener

Römer 301 .

Ptolemaeus , Erwähnung der Gauten430.

-
illyrische Ortsnamen 292 , 422.

Pulasata = Philister 304.

Punzen (runde eingedrückte Tupfen), an

Gefässen der niederrheinischen 4.

Hallstattstufe 207 .

-
an Gefässen vom Latènegräberfeld

von Schmetzdorf 236.

Mannus, Bd. IV.

Pythagoras , Erfinder der Schrift 129.

--
Tonsystem 136.

Quarz, Moustériengeräte in der Kart-

steinhöhle 34fg.

-, Geräte am Bobritzflusse 41.

Quarzit, Moustériengeräte in der Kart-

steinhöhle 34fg.

Gerätematerial im Magdalénien bei

Andernach 21 .

Quelkhorn (Kr. Achim) ,

Urnenfriedhof 316.

sächsischer

Radbod, Friesenkönig, Losen mittels

Runenstäbe 301.

Radewege (Kr. Westhavelland) , Gräber-

feld mit Latènekultur 267.

Radfiguren, Sonnensymbole, in Europa

und Indien 48.

Radnadel der 2. Bronzeperiode von

Kärlich 31 .

Ragösen (Kr. Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Ragow (Kr. Teltow) , Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Rákos -Palota (Kom. Pest, Ungarn) ,

Mondhenkelkrug 288, 289.

Ralswieck (Rügen), Griffzungenschwert

281 .

Ramesseum, Pulasata-Bilder 304.

Randbeile, von Beisrath 273.

-
im Fürstent. Birkenfeld 322, 323.

Rantasjárvi (See in Lappland) , Opfer-

platz der Lappen 442.

Rasiermesser aus Bronze, rechteckige,

germanischer Typus, der jüngeren

Bronzezeit 134, 219, 225 , 228, 335,

336.

Wegweiser für germanische Be-

siedelung 134, 335.
-

mit Schwanenhalsgriff von Reth-

wisch 219, 225, 228.

-
mit Schiffsdarstellungen von Har-

sefeld 336.

aus Eisen, sichel-, halbmondförmige,

halbrunde, der niederrheinischen 4.

Hallstattstufe 209.

vom Latènegräberfeld

Schmetzdorf 241 , 265, 270.

von Bülstringen 241 .

von

der römischen Kaiserzeit aus der

Mark Brandenburg 310.

Rasse, Begriffserklärung 177.

Rauhe Alb (Württemberg) , keltischer

Krug 176.

Rauhungen an Gefässen vom ostdeut-

schen Typus 78 , 80.

Ravensberg (Reg. -Bez. Köln) Gräberfeld

der Hallstattzeit 193, 213, 215 , 216,

217.

32
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Rechtenfleth (Kr. Geestemünde) , säch-

sischer Urnenfriedhof 316.

Regulini Galassi (Etrurien) , Schachbrett-

muster 373, 375, 376, 387, 409, 410.

v. Reichenau, deutscher Gesandter in

Stockholm 438.

Reinecke, Einteilung der süddeutschen

Hallstattzeit 197.

Renntier in der Kartsteinhöhle 34ffg.

-

im Magdalénien bei Andernach 21 .

in Schweden zur neolithischen und

zur Wikingerzeit 426.

an der oberen Weichsel zur Latène-

zeit 427.

Deutung einer Tierbeschreibung bei

Caesar 426.

Renntiergeweih, Schaftstäbe der Latène-

zeit in Skandinavien 426.

Hämmer auf schwedischen Opfer-

plätzen der Lappen 442.

Renntierstäbe mit Zeichen aus Frank-

reich 295, 296, 299, 302, 305.

Rethwisch (Amt Vechta, Oldenburg),

Depotfund der jüngeren Bronzezeit

219ffg.

Reusrath bei Opladen (Kr. Solingen),

Bronzezeit 96, 213, 272, 273.

--
Dolch und Randbeil 272, 273.

niederrheinische 1. Hallstattstufe 96,

199, 213, 215 Taf. XVIII.

germanische Zeit 213.

Reutlingen, Griffzungenschwert 284.

Rheda (Kreis Wiedenbrück), Depotfund

der 5. Bronzeperiode 335.

Rheindürkheim (Rheinhessen) , Hinkel-

steinkeramik 52, Taf. IV Abb . 1 .

Rheingewann bei Worms, neolithisches

Gräberfeld 52.

- Prismatischer Stich in der Spiral-

Mäander-Keramik 54 Anm. 1 .

Rheinhessen, Bandkeramik 49 ffg.

Rheinland, Gefässe der Spiral -Mäander-

keramik 53, 54.

Rhens (Kr. Coblenz), Aurignacien 21.

Rhinow (Kr. Ostha elland) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Rhinozeros im Aurignacien von Metter-

nich und Rhens 21.

in der Kartsteinhöhle 35.

Rhodischer Mäander 380.

Richter, Begrüssungsrede in Coblenz 15.

Führung im Coblenzer Museum 30.

Riemenbeschläge der römischen Kaiser-

zeit aus der Mark Brandenburg

309 ffg.

Riemenzungen im Spätlatène- und ger-

manischen Stil der römischen Kaiser-

zeit 427.

Riesenhirsch, Knochenfund bei Hameln

336, 460.

Rieste (Hannover) , Urnenfriedhof 150,

154, 155, 157.

Rietz (Kr. Zauch-Belzig), Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Rillen an Gefässen der niederrheinischen

Hallstattzeit 97 , 199, 200, 203, 205,

207.

an Gefässen vom ostdeutschen Typus

80, 83.

Rimbert,

440.

Lebensbeschreibung Ansgars

Ringe der niederrheinischen Hallstatt-

zeit 201 , 203, 207.

-

-

-

-

vom Latènegräberfeld bei Schmetz-

dorf 240, 269.

der römischen Kaiserzeit aus der

Mark Brandenburg 311 ffg.

Funde im Fürstentum Birkenfeld 323.

in Neuenkirchen 319.

in Rethwisch 220.

in Schulenburg 71 .

in Westerwanna 316.

s. auch Arm-, Eisen-, Finger-, Gold-,

Hals- , Locken-, Lunula- , Nieren-,

Ohr-, Segelohr- , Schleifen- , Tor-

dierte-, Wendel-.

Ringfibel von Björkö 434.

Ringkragen, als Typenbezeichnung für

eine Art Halsringe vorgeschlagen 227.

Ringwälle im Taunus 115ffg.

Ringwallfiguren in Indien 46.

Ripdorf (Kr. Ülzen) ,

150ffg.

Urnenfriedhof

Ripdorfstufe der nordischen Eisenzeit

152, 209.

s. auch Oitzmühle.

Röbbel, Gürtelhaken 155, 156.

Rochebertier (Frankreich), Renntierstab

mit Zeichen 296.

Roisdorf (Kr. Bonn), Absatzbeil und

Dolch 271 , 272.

vorgeschichtliche Siedelungen 210.

Rollstempelverzierung in der Spiral-

Mäanderkeramik 53.

Römerschanze bei Potsdam, latènezeit-

liche Scherben 264.

Römisch-germanisches Zentralmuseum

in Mainz, Neuordnung 72 ffg.

Besichtigung 114.

Römische Feldzeichen 74.

Römische Kaiserzeit, Bevölkerung der

Mark Brandenburg und der Lausitz

265 ffg.

--

-

-

Alfertümer der Mark Brandenburg

309ffg.

germanischer Stil 427.

Funde auf Gotland 445, 446.

in der Kartsteinhöhle 34.

Römstedt (Kr. Ülzen) , Urnenfriedhof160.

Rosenthal (Kr. Niederbarnim) , Spät-

-

latènefibel 268.

latènezeitliche Wohnstätte 138.

Rosko (Kr. Filehne) , Gefäss vom ost-

deutschen Typus 89 Nr. 24.
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Rosmerta, Tempel im Coblenzer Stadt-

wald 103.

Rössen (Reg.-B. Merseburg) , Gräber-

feld 55.

Rössener Keramik im Coblenzer Muse-

um 31.

-

-

von Frankfurt a. M. 120.

von Mayen 96.

in niederrheinischen Hügelgräbern

21, 189.

in Rheinhessen 49, 55, 57, 59, 61 , 64.

Form der Wohngruben 59.

Zeitfolge innerhalb der Bandkeramik

57, 61 ffg.

Formen und Verzierungsarten 64.

Rote Farbe an Gefässen der nieder-

rheinischen Hallstattzeit 99, 203.

an Gefässen vom ostdeutschen Typus

85.

Rotenbach (Siegkreis) , Gefässe der Hall-

stattzeit 213, 215-218.

Rotfigurige griechische Vasenmalerei

389ffg.

Rotta s. Chrotta.

Rouen. Widmung einer Nachahmung des

Bragnumer Goldringes 428.

Rudow (Kr. Teltow) , Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Rufstein derWikingerzeit am Dnjepr 439.

Rügen, Griffzungenschwerter 277, 280,

281 .

Ruhlsdorf (Kr. Teltow) , Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Runen 124 ffg. , 297 ffg.

Runenstein von Pilgards 439.

in Upsala 423.

schwedische in Russland 440.

Russland, Schieferkultur 420fg.

Handelsweg der Wikingerzeit 440fg.

Saalburg (Taunus), Ausflug dorthin 121 .

Sabler, Vortrag in Stockholm , Nationa-

nalität der Ästier 440.

Sachsen, Übersiedlung nach England 430.

Sachsen (Provinz) , germanische Buckel-

gefässe 183.

Hinkelstein-, vermischt mit Spiral-

Mäanderkeramik 51.

Sächsische Urnenfriedhöfe, Aufzählung

316.

Sajo Gömör (Kom. Gömör, Nordungarn),

Griffzungenschwerter 280, 281 .

Sandstein, rohes Gerät von Leisnig 38.

Santomischel (Kr. Schroda) , Gefäss

vom ostdeutschen Typus 89 Nr. 39.

Sarauw, Vortrag in Stockholm, römische

-

Eisenzeit im baltischen Gebiet 426.

Zeitbestimmung des neolithischen

Wohnplatzes von Maglemose 419.

Schaaffhausen, Endecker d. Magdalénien

bei Andernach 21.

Schaaffhausen, Zeitbestimmung
der

niederrheinischen Hügelgräber 188.

Schachbrettmuster 351 ffg.

Schaftstäbe aus Rengeweih, skandinavi-

sche Funde aus neolithischer und

Latènezeit 426.

Schalenfibeln von Björkö 434, 436.

Scheeren der römischen Kaiserzeit aus

der Mark Brandenburg 310ffg.

von Björkö 434, 436.

Scheibenkopfnadeln der niederrheini-

schen Hallstattzeit 101 , 102, 203.

vom Latènegräberfeld von Schmetz-

dorf 239.

Schenkendorf (Kr. Guben), Buckelgefäss

182.

Scheuerbusch bei Wahn (Kr. Mülheim

a. Rh.), Untergrombacher Stil 22, 209,

213.

Bronzezeit 209, 213.

Gräberfeld der Hallstattzeit 188, 193,

198, 199, 200, 213, 215-218.

römische Kaiserzeit 209, 212, 213.

Schieferkultur, Verbreitung 420, 421.

Schierzig-Hauland(Kr.Meseritz), Gefässe

vom ostdeutschen Typus 88 Nr. 3 u. 4.

Schifferstadt (Rheinpfalz), Goldschmuck

(sog. "goldener Hut") 181 , 182.

Schiffsgräber an der Vendelkirche 429.

Schildbuckel der römischen Kaiserzeit

aus der Mark Brandenburg 309ffg.

silberner von Westerwanna 318.

Schildfesseln der römischen Kaiserzeit

aus der Mark Brandenburg 309 ffg.

Schirmeisen, Buchstabenschrift 123.

Schirskoje-See(Ural) ,Steinzeitfunde420.

Schlachtsichel, keltische, Prototyp 217.

Schlehen (Kr. Posen-West) , Gefäss vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 27.

Schleifenringe der niederrheinischen

Hallstattzeit 196.

Schlesien, Illyrier 292, 421 , 422.

illyrische Ortsnamen 292.

Griffzungenschwerter 175.

-
Übereinstimmung der Funde vom

ostdeutschen Typus mit denen in

Posen 76, 83.

Schleswig-Holstein , Bevölkerung zur 1 .

Bronzeperiode 421 .

Ursprungsland der Griffzungen-

schwerter 275.

Schliz , Ausgrabungen neolithischer

Wohnhäuer 56 Anm. 1 , 60, 66.

Schmerbroich (Kr. Mülheim a . Rh .) , Grä-

berfeld der Hallstattzeit 199, 213,

215 Taf. XVIII , 218 Taf. XXV.

Schmetzdorf (Kr. Jerichow II) , bronzezeit-

liches Gräberfeld 263 Anm.

latènezeitliches Gräberfeld 233 ffg. ,

334.

Schmidt, Erich †, Nachruf 333.

Hubert, Ansicht über die Thraker 179.

Rud. Rob. , Habilitierung 171 .

32*
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Schnabelkannen, Importware im Mittel-

rheingebiet 23.

Schnallen der römischen Kaiserzeit aus

der Mark Brandenburg 309 ffg.

provinzial-römische, als Vorbilder ger-

manischer 427.

Schneehuhn im Magdalénien bei Ander-

nach 21.

in der Kartsteinhöhle 34.

Schnittger, Vortrag in Stockholm, Burg-

wälle in Südschweden 430.

Schnurkeramik in der Rheinprovinz 22,

189, 213.

in Rheinhessen 49.

Schnurösen an Schalen der niederrheini-

schen 2. Hallstattstufe 202.

Schnurzonenbecher in niederrheinischen

Hügelgräbern 189.

Schonen, Zeitbestimmung des Rückgangs

des Landeises 417.

Dänen 430.

Schötensack , Nachruf 458.

Schottland, Lunulafunde 70.

Schraffierte Dreiecke in der Bandkera-

mik 53, 64, 65.

an Gefässen der niederrheinischen

Hallstattzeit 203, 207.

Schreck (Siegkreis) , Gräberfeld der Hall-

stattzeit 193, 199, 213, 215 Taf. XVIII.

Schroda (Stadt, Pr. Posen) , Gefäss vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 20.

Schröter, Erläuterung des Tacitus 190.

Schuchhardt , Bevölkerung der Mark

Brandenburg vor Chr. 265.

Schulenburg (Kr. Marienburg i . Han. )

Fund einer goldenen Lunula 70fg.

Schulz, Walther, Doktordissertation 348.

Schwäbische Alb, Griffzungenschwert284.

Schwanenhalsnadel der niederrheini-

schen Hallstattzeit 203.

von Karow 268.

Chronologie 152.

Schwantes, Briefwechsel mit Mestorf

152 ffg.

---

Namengebung der Stufen der nordi-

schen Eisenzeit 152, 208 , 209. 、

Zeitbestimmung frühlatènezeitlicher

Metallsachen 265.

Schwarzbraune Farbe an Gefässen vom

ostdeutschen Typus 85.

Schwarzenbach (Fürstentum Birkenfeld) ,

Gold- und Bronzefund 324.

Schwarzfigurige griechische Vasen 379ffg.

Schweden, Kämpfe mit den Göten 430.

Schweden, Klimawechsel in den verschie-

-

denen vorgeschichtlichen Zeiten 418,

426.

Renntier 426.

Burgwälle 430.

Griffzungenschwerter 286.

Schieferkultur 421.

Eiszeit , Rückgang des Landeises ,

Zeitbestimmung 417.

Schweden , Bronzezeit , Fundstatistik

419.

-
Eisenzeit, Fundstatistik 419.

Goldalter 428.

Vendelzeit 429.

Wikingerzeit 431 ffg. , 439, 440.

frühchristliche Zeit 432.

Schweiz, Kelten 174, 287.

fibula ad arco di violino 28.

Schweizer Form des Lappenbeils 229.

Schweizerhof, Urnenfriedhof = Seedorf

153 ffg.

Schwerter, bronzene, Funde im Fürsten-

tum Birkenfeld 322, 323.

der römischen Kaiserzeit aus der

Mark Brandenburg 310ffg.

s. auch Griffzungen- .

Seedorf, Urnenfriedhof 150 ffg.

Bezeichnung für eine Stufe der

nordischen Eisenzeit 152 , 209.

Seeland, Schaftstab aus Rengeweih zur

Latènezeit 426.

Seeort (Kr. Kolmar, Posen), Gefässe

vom ostdeutschen Typus 89 Nr. 23, 37.

Seevölker in den ägyptischen Urkunden

304.

Segel mit Schachbrettmuster 364fg.

Segelohrringe, Vorbilder in der nieder-

rheinischen 4. Hallstattstufe 209.

Chronologie 160.

von Schmetzdorf 240, 265 , 269, 270.

Selchow (Kr. Teltow), Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Semiten, verschiedene Schriftarten 299.

Semnonen in der Mark Brandenburg

315.

Separowo (Kr. Grätz) , Gefäss vom ost-

deutschen Typus 90 Nr. 73.

Serbien, fibula ad arco di violino 28.

Sernander, Vortrag in Stockholm, Geo-

logie und archäologische Perioden

417.

Servirola (Oberitalien) , germanische

Fibel der Bronzeperiode IIb 174.

italische Urfibel 174.

-

Siebenbürgen, in 1. und 2. Bronze-

periode ohne Bevölkerung 174.

Einwanderung der Thraker 178, 288.

thrakische Buckelgefässe 178.

Siegburg (Siegkreis), Gräberfeld der

Hallstattzeit 193, 199, 213, 217 , 218.

Sieg-Wuppergebiet 187ffg.

Silbersachen vom sächsischen Urnen-

friedhof von Westerwanna 316fg. ,

318.

Sizilien, neolithische Vase mit Schach-

brett- und Flechtmustern 356.

Skandinavien, Opferplätze der Lappen

441 .

s. auch Schweden.

Skansen, Besichtigung des Nordischen

Museums 439.

- Festmahl 422.
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Skelettbestattung in der 1. Phase der

Spiral-Mäanderkeramik 54.

- zur keltischen Hallstattzeit in der

Rheinprovinz 22.

Sleipnir, von den Toten geritten 429.

Slopanowo (Kr. Samter), Gefässe vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 11 , 28.

Småland, Grenzlinie der Burgwälle 430.

Soikkeli, Vortrag in Stockholm , stein-

zeitliche Tongefässe in Finnland 421. '

Sondershausen, Augenfibel 427.

Sonnenräder an Gefässen vom ost-

deutschen Typus 85.

Soroksar (Kom. Pest), Urnenfeld der

3. Bronzeperiode (eigenartige Krug-

form) 176.

Spandau, Griffzungenschwert 281 .

Spanien, Bienenkorbgräber 301 .

Cro Magnonartige Menschenrasse 46.

Spree, Niederlassungen zur Latènezeit

267.

Spirale, Land der Erfindung 18.
-

religiöses Symbol 296.

in Gewandmustern 381 , 384.

Spiral-Mäanderkeramik ,

----

---

-

-----

-

-

rung 51.

Namenerklä-

Formen und Verzierungsarten 53,

54, 65, 178.

Buckelverzierung 178.

prismatischer Stich 53.

Zeitfolge innerhalb der Bandkeramik

57, 61.

Form der Wohngruben 52, 59.

Leichenbrand 54.

Skelettbestattung 54.

Abstammung der Bevölkerung 303.

in Belgien 54.

in Böhmen 51 .

in Mähren 51 .

in den Maingegenden 54.

in Rheinhessen 49, 51 , 52, 54, 57fg.,

59, 61 fg. , 65.

in der Rheinprovinz 21 , 54.

in Sachsen 51.

in Thüringen 51 .

in der Wetterau 54, 120.

Spiralkopfnadeln der niederrheinischen

Hallstattzeit 203, 209.

- Übereinstimmung mit denen in Nord-

deutschland 209.

Spitzbecher, Beigefässe der niederrhei-

nischen Hallstattzeit 99, 201 , 203.

Spitzyn, Vortrag in Stockholm, Steinzeit

Russlands 420.

Sporen der römischen Kaiserzeit aus

der Mark Brandenburg 311 , 315.

Steffelsdorf (Kom. Gömör, Nordungarn),

Griffzungenschwert 280.

Steimbke (Kr. Nienburg), Buckelurne

183.

Steinbeile vom europäischen Typus in

Indien 46.

Steinkistenzeit in Schweden , Klima 418.

Höhenlage der Funde am Hjälmar-

see 420.

Stempuchowo (Kr. Wongrowitz) , Gefässe

vom ostdeutschen Typus 89 Nr. 17.

Stephanos, Erwähnung des Namens

Jardanos 302.

Sterley (Kr. Lauenburg) , Urnenfriedhof

159.

Sternberg (Kr. Stade), Griffzungen-

schwert 276.

Stichpunktverzierung in der Spiral-

Mäanderkeramik 53, 54.

Stieda, Vortrag in Stockholm , trepanierte

Schädel 431 .

Stimming, Ausgrabungen in Schmetz-

dorf 234, 269.

Stollhof (Niederösterreich) , Goldscheibe

mit Buckeln 180, 181 .

Stolpe, Ausgrabungen in Björkö 416,

429, 432, 438.

Ausgrabungen an der Vendelkirke

416, 429.

Strabo, Nachweis über alte Schriften in

Spanien 305.

Stradonic (Böhmen) , Riemenzungen

427.

Strand, Grabstein mit Runen 129.

Süd-Arier 303.

Süddeutschland, Kelten 173.

----

besondere keltische Krugform 176.

Einteilung der Hallstattzeit nach

Reinecke 197, 199.

Unterscheidungsmerkmale der Hall-

stattzeit von der niederrheinischen

197 fg.

Südende (Kr. Teltow) , Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Süd-Illyrier, der Rasse und Sprache nach

von den Thraken beeinflusst 291.

Südindogermanen , Abwanderung aus

dem Donaugebiet 174.

rassenmässig unter Illyriern und

Kelten erhalten 177.

Südlengern (Kr. Herford) , Buckelgefäss

183.

Suetonius, Erwähnung des Vicus Ambi-

tarvius 103.

Sugambrer 23.

Suhit, Erklärung des Namens 127.

Susa (Persien) , Gefässe vom europäi

schen Typus 47.

Mischwesen 48.

Svear 424.

Svenskens (Gotland), Kämpegrafve 445.

Sviones bei Tacitus
-

Svear 424.

Sweben , Sitte des Loswerfens mit Ru-

nenstäben 301 .

Sylt, Griffzungenschwert 275.

Szomolány (Kom. Pressburg) , Griff-

zungenschwert 284.
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-

Tacitus, Erfindung der Buchstabenschrift

-

--

-

123, 125.

germanische Gräber 190.

germanische Sprache u. Lieder 24, 26.

Schilderung von Maroboduum 427.

Runenstäbe als Lose 301.

Semnonen als Bewohner der Mark

Brandenburg 315.

Erwähnung der Weichselgoten 430.

Erklärung auf deutschen Schulen 91 ,

93.

Tarandos - Renntier, Name bei Theo-

phrast 426.

Tardenoisien am Fliegenberge bei Trois-

dorf 21 .

Taunus, Ringwälle 115ffg.

Technik, Bedeutung für dieVorgeschichts-

forschung 336 fg. , 431 .

-

----

--

der Bohrer 336.

derEimer vom HemmoorerTypus337.

neolithischer Tongefässe 336, 460.

Tongefässe vom ostdeutschen Typus

78, 85.

Teilnehmerliste der Coblenzer Tagung

122.

des Stockholmer Kongresses 416.

Teltow (Kreis), Aufzählung der Gräber-

felder mit Latènekultur 267.

Ostgrenze der Westgermanen in der

früheren Latènezeit 267.

Teltow (Stadt, Kr.Teltow) , Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Tempelfelde (Kr. Oberbarnim) , Gräber-

feld mit Latènekultur 267.

Tempelhof (Kr. Teltow) , Gräberfeld mit

Latènekultur 267.

Tepé Aly-Abad (Persien) , Gräber mit

falschem Gewölbe 46.

Terremaren (Oberitalien) , Bevölkerung

174, 287.

Lappenbeil 229.

Teukrer, Träger d. Buchstabenschrift 303.

Sitze 304.

Teutoburger Wald, von den Germanen

überschritten 134 , 335.

Theophrast, Bericht über die Budinen427.

Theräischer geometrischer Stil, Schach-

brettmuster 377, 378.

Thomas, Erforscher der Ringwälle im

Taunus 115.

Thor, Runenzeichen 124.

in Runeninschriften 302.

Thraker in Ägäa 303.

-

erneutes Auftreten in Siebenbürgen

undOstungarn in der 3. und 4. Bronze-

periode 178.

Einfluss in Rasse und Sprache auf die

Süd-Illyrier 291 .

Thraker im ostdeutschenGebiet in der

Abhandlung „Thrakische Keramik

75ffg." sind nach Kossinna Illyrier,

vergl. 183.

antike Sittenschilderungen 87.

Thrakische Buckelverzierung 178.

Thrakische Musik 136.

Thurn (Kr. Mülheim) , Gräberfeld der

Hallstattzeit 193, 216 Taf. XXI.

Thurow bei Züssow (Kr. Greifswald) ,

Griffzungenschwert und Fibel der

2. Bronzeperiode 279.

Thüringen, Hinkelstein- vermischt mit

Spiral-Mäanderkeramik 51.

Tierornamentik, germanische, zur Ven-

delzeit 429.

Timboholm bei Sköfde (Westergötland) ,

Goldfund der Vendelzeit 428.

Tinsdahl-Jastorf-Gruppe der nordischen

Eisenzeit 149.

Tirol, Illyrier 287.

-
Kelten 174, 287.

germanische Fibel der 2. Bronze-

periode 175.

Tirschtigel (Kr. Meseritz) , Gefäss vom

ostdeutschen Typus 89 Nr. 9.

Tiryns , Schriftzeichen der ägäischen

Silbenschrift 303.

-
Schachbrettmuster 366, 370, 409.

Tisza-Sas (Kom. Heves, Ungarn) , Spiral-

Mäandergefäss mit Buckel 178.

Tjust,Küstenstrich in Ostschweden, Burg-

wälle 430.

Todendorf (Kr. Stormarn) , Urnen der

nordischen Eisenzeit 149 , 157.

Töpferscheibe, nicht an Gefässen von

Schmetzdorf wahrnehmbar 235.

Tordierte Ringe der niederrheinischen

2. Hallstattstufe 203.

Trendelberg s . Neuhaldensleben.

Trepanation 431 .

Treverer im Fürstentum Birkenfeld 325.

Treviso bei Venedig, Griffzungenschwert

282.

Trinkhorn , Nachbildung in Ton beim

ostdeutschen Typus 86.

Trinkhornspitzenbeschläge im germani-

schen Stil der römischen Kaiserzeit427.

Trippelsdorf (Kr. Bonn), Brandgruben

der Kaiserzeit 212, 213.

... Bandkeramik 213.

fränkische Zeit 213.

Triquetren beim ostdeutschen Typus 85.

Troische Buckelverzierung 179.

Troische Typen der 2. Periode in Indien

47, 48.

Troisdorf (Reg. - Bez. Cöln) , Gräberfeld

der Hallstattzeit 22, 192, 213.

s. auch Fliegenberg.

Throja , Schriftzeichen der ägäischen

Silbenschrift 303.

Trosky (Böhmen) , Melaphyrgeräte 36ffg.

Trumma (Trommel) , deutscher Wort-

stamm 26.

Trumpa (Trompete) , deutscher Wort-

stamm 26 .

Tuisko im Liede 24.

Tungendorf, Gürtelhaken 157.
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Tupfen auf Tongefässen s. Punzen.

Turdetanische Schrift 297 ffg . , 302.

Tureholm (Södermanland) , Goldfund

der Vendelzeit 428.

Tutuli der niederrheinischen 1. Hallstatt-

stufe 201.

Tyr, Runenzeichen 124.

Ubier 23.

Uffenheim (Mittelfranken), Griffzungen-

schwert 277.

Undset, Untersuchungen über den ost-

deutschen (Lausitzer) Typus 76.

Ungarn, Aunetitzer 174.

-

Illyrier 174, 179, 287 ffg. , 293, 421 fg.

illyrische Ortsnamen 293.

Thraker 174, 179, 184.

fibula ad arco di violino 28.

Griffzungenschwerter 280ffg.

Mondhenkelkrüge 288ffg.

Ungarische Form des Lappenbeils 229.

Ungarischer Import in Gräbern des ost-

deutschen Stils 87.

Untergrombacher Periode in der Rhein-

provinz 22, 30, 209.

Upflamör (Schwäbische Alb) , Griff-

zungenschwert 284.

Uppland, Felsenzeichnungen 423.

Runensteine 423.

Upsala, Ausflug dorthin 423.

Urfibel, italische, Entstehung 175.

Urmitz, Erdfestung 22, 30, 31 , 32.

Urnenfriedhöfe, sächsische, Aufzählung

316.

Ur-Rune 127.

Vangionen 23.

Vareser See (Lombardei), Mondhenkel-

krug 290.

s. auch Virginia.

Varusschlacht, Ort 130.

Vasenkopfnadeln der niederrheinischen

Hallstattzeit 189, 203.

Vattina (Banat) , Mondhenkelkrüge 288,

289, 290.

Veden, Dämonenkultus 48.

Vehlefanz-Eichstädt (Kr. Osthavelland) ,

Gräberfeld mit Latènekultur 267.

Veltheim (Kr. Minden), germanische

Brandgräber der römischen Kaiser-

zeit 132.

Vendelkirche (Uppland) , Gräberfeld 416,

429.

Vendelzeit in Schweden 428, 429.

Venedig, Runeninschrift auf dem Piräus-

löwen 440.

Veneter, illyrischer Volksstamm 291 ,

293, 294, 422.

Venetien, Illyrier 287, 422.

Verworn 459.

Vestenfjörd (Norrland) , zuerst erwähn-

ter Wohnplatz der Lappen in Schwe-

den 441 .

Viereckhaus, neolithisches, bestritten 56

Anm. 1 , 67 fg.

Villanova-Typus, Gefässe der nieder-

rheinischen 1. Hallstattstufe 199.

Villenhof (Lkr. Cöln) , Schnurkeramik

213.

Virchow, Schöpfer der Bezeichnung

„Lausitzer Typus" 76.

Virginia im Vareser See (Lombardei) ,

Tonscherbe mit Nachbildung eines

Flechtmusters 355.

Virunum (Klagenfurt), provinzialrömi-

sche Bronzeschnalle mit Tierkopf-

zapfen 427.

Vochem (Lkr. Cöln) , Gräberfeld der

Hallstattzeit 193, 213, 217 , 218.

Volk, Begriffserklärung 177.

Vorpommern, Griffzungenschwerter 277,

286.

Vorstand, Neuwahlen 114.

Sitzung in Coblenz 11 .

Wachenheim (Rheinhessen) , Spiral-

Mäanderkeramik 52.

Wachow (Kr. Westhavelland) , germani-

sches Skelettgrab der römischen

Kaiserzeit 310.

Waffen der römischen Kaiserzeit aus

der Mark Brandenburg 309 ffg.

Wagenitz (Kr. Westhavelland) , Gräber-

feld mit Latènekultur 267.

Wahn (Kr. Mülheim a. Rh.) , Hallstatt-

gefässe 215 Taf. XIX , 216 Taf. XXI .

s. auch Scheuerbusch.

Waldalgesheim (Kr. Kreuznach), Gold-

fund der Latènezeit 23.

Walhall, Totenritt dorthin 429.

Walsrode (Kr. Fallingbostel) , Feuerstein-

abschläge 336.

Wandalen in Ostdeutschland 138, 139.

keltischer Einfluss und Bestattungs-

wechsel 139.

Wartenberg, Buchstabenschrift 127.

Wassernuss, Nordgrenzen in Schweden

418.

Weber, neue Mooruntersuchungen 419

Anm. 1 .

Wehden (Kr. Lehe) , Griffzungenschwert

277.

sächsischer Urnenfriedhof 316.

Weichselgegend, von Schweden her be-

siedelt 419.

Weigel, Untersuchungen über den Lau-

sitzer Typus 76.

Weisse Farbe an Gefässen vom ostdeut-

schen Typus 84, 85.

an Hallstattgefässen 100.

Weizen, Nordgrenzen in Skandinavien

418.

Welka Dobra (Böhmen) , Buckelgefäss

180.

Wellersdorf (Kr. Sorau) , germanische

Bronzefibel der Periode II c 174fg.
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Wendelringe der niederrheinischen 4.

-

Hallstattstufe 189, 207 , 209.

gleiche Formen am Niederrhein wie

in Norddeutschland 189, 209.

im Fürstentum Birkenfeld 323, 324.

von Lanz 333.

Wenden, Herleitung des Namens von

den Venetern 294, 422.

Wenigumstadt (Unterfranken) , Spiral-

Mäanderkeramik 54.

Werder (Kr. Zauch-Belzig) , Gräberfeld

mit Latènekultur 267.

Wesergebiet, germanische Buckelurnen

183.

von den Germanen besetzt 335.

Wessenstedt (Kr. Ülzen) , doppelkonische

Urne 264.

Wessenstedt-Stufe der nordischen Eisen-

zeit 152, 208, 209.

Westergötland, Megalithgräber 444.

Burgwälle 430.

Westerwanna (Kr. Hadeln), Griffzungen-

schwert 277.

sächsischer Urnenfriedhof , Silber-

sachen 316 ffg.

Westfalen, Bevölkerung 134, 177, 273.

Westgermanen, Verdrängung der Illyrier

im westlichen Teile Ostdeutschlands

291 .

Ostgrenze in der früheren Latène-

zeit 267.

Westgermanischer Stil der römischen

Kaiserzeit, Heimat 427.

Westhavelland (Kreis), Aufzählung der

Gräberfelder mit Latènekultur 267.

West-Mecklenburg, germanische Kultur

zur 2. Bronzeperiode 421 .

Westpreussen, Gesichtsurnen 428.

Wetterau, Spiral-Mäanderkeramik 54.

Wetzstein vom Latènegräberfeld von

Schmetzdorf 241 , 265.

- der römischen Kaiserzeit vonWachow

310.

Wickbranzen (Kr . Syke) , Armring aus

Bronze 225.

Wies (Steiermark) , provinzialrömische

Bronzeschnalle mit Tierkopfzapfen

427.

Wijk bei Durstede , Handelsplatz der

Wikinger 434.

Wikingerzeit , Ausgrabungen in Björkö

431 ffg.

-

-

Steinsetzung am Dnjepr 439.

Verbindungen Schwedens mit den

russischen Ostseeprovinzen 440.

Wiedererscheinen des Renntiers in

Schweden 426.

Wildeshausen (Grht.Oldenburg) , reicher

Fundort von Altertümern 230.

Wilhelmshöhe (Kr. Kolmar, Pos . ) Gefäss

vom ostdeutschen Typus 89 Nr. 34 , 90

Nr. 70.

Wilke , Generalarzt 171 .

Wilke, Buchstabenschrift 295.

Wilser, Buchstabenschrift 295, vergl. 123.

Winiec (Kr. Mogilno) , Spanmesser aus

Feuerstein 331 .

Winkelbandkeramik, von Koehl verwor-

fene Bezeichnung 50.

Wittenau (Kr.Niederbarnim) , Fundstücke

der Latènezeit 269.

Wittlage (Kreis, Prov. Hannover) , alte

Fundberichte üb. Megalithgräber 336.

Wodan, Runenoffenbarung 124, 302.

wandalischer Kriegsgott 139.

Wohngruben mit Bandkeramik 52, 59,

67fg. , 171 .

im Erdwerk bei Mayen 96, 110.

Wohnplätze mit Bandkeramik 55.

Wojtostwo (Kr. Schrimm), Gefäss vom

ostdeutschen Typus 90 Nr. 45.

Wolchowmündung (Russland), schwedi-

sche Ansiedlung derWikingerzeit 440.

Wolga, orientalische Münzen aus der

Wikingerzeit 441.

Worms, Bombengefäss der Hinkelstein-

keramik Taf. IV . Abb. 2.

Wreschin (Kr. Filehne) , Gefässe (22)

vom ostdeutschen Typus 89.

Wronke (Kr. Samter) , Gefäss vom ost-

deutschen Typus 89 Nr. 3.

Wulfila, Codex argenteus 423.

Wurfringe mit dreieckigem Querschnitt

in Indien 46.

Wyschnij Wolotschock (Gouv. Twer),

neolithischer Wohnplatz 420.

Ynglingasaga, Deutung auf die Kämpfe

der Göten mit den Schweden 430.

Yoldiaperiode in Schweden, Zeitbestim-

mung 417.

Klima 418.

Yoldiaton 417.

Yortan Kelembo , Cro Magnonartige

Menschenrasse 434.

Zahna (Kr. Wittenberg) , Grabfund der

Spätlatènezeit 306 ffg.

Zapfenring als Typbezeichnung für eine

Art Halsringe vorgeschlagen 227.

Zastowbei Krakau, Mondhenkelkrug 288.

Zauch-Belzig (Kreis) , Aufzählung der

Gräberfelder mit Latènekultur 267.

Zeus als Erfinder der Schrift 124.

Zeuss, Nationalität der Ästier 440.

Ziegen auf Felsenzeichnungen 443.

Zlota (Gouv. Kielce, Polen), Mondhen-

kelkrüge 288.

Zombor (Kom. Bacs.-Bosdrog, Süd-

ungarn), Griffzungenschwert 284.

Zonenkeramik in Rheinhessen 49, $9.

in der Rheinprovinz 22, 31 .

Zweiggesellschaft Berlin , Sitzungsbe-

richte 135, 333 ffg. , vergl. 460.

Zwillingsgefässe , neolithische i . Indien47.

vom ostdeutschen Typus 86.
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1. Jungpaläolithikum.

Frankreich.

Renntierstäbe mit Zeichen .

2. Jüngerneolithische Zeit.

Deutschland.

Seite, Tafel Seite, Tafel

Depotfund der 4. Periode von Reth-

wisch (Grh. Oldenburg) 220-222,

224-226

296 2. Keltisches Gebiet

Beile, Absatz-.

-, Lappen-

272

322

Rand-

Dolche

109.

65, IV

Keltische Krugform

273, 322

272, 273

.276, 283, 285

Grabenschnitt des Erdwerks bei

Mayen in der Rheinprovinz

GefässederBandkeramikin Rhein-

hessen • •

Klopfstein aus der Provinz Posen 332

Polen und Galizien.

Mondhenkelkrüge . . 288

Mähren.

Krug des Jordansmühler Stils mit

Buckeln 178

Ungarn.

Krug der Spiral - Mäanderkeramik

mit Buckeln 178

Italien.

Scherbe mit Flechtmuster vom

Vareser See . 354

Scherbe mit Schachbrettmuster von

Pertosa 357

Vase mit Schachbrett- und anderen

Mustern aus Sizilien . 356

Portugal.

Inschriftstein von Alvão 296• • ·

300Kuppelgrab von Alcalà •

3. Bronzezeit.

Deutschland.

1. Germanisches Gebiet

Absatzbeile der 2. Periode 276, 280•

Buckelurnen mit internationaler

Buckelverzierung

Fibeln der 2. Periode

Griffzungenschwerter

Goldschmuck (sog. „goldener Hut")

von Schifferstadt (Rheinpfalz) 181

3. Illyrisches Gebiet

Fibeln, germanische , der 2. und

3. Periode

.. 176, 182

175, 274

278·

176, 182

Griffzungenschwert, germanisches ,

der 2. Periode

Illyrische Buckelkrüge

Gefässe vom ostdeutschen Typus

in Posen 77, 79-82, 84-86, VII- XIII

Böhmen und Mähren.

Aunetitzer Keramik (Buckelverzie-

rung) • 179

Illyrische Krugform . 176, 179, 180·
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Goldscheibe der frühesten Bronze-

zeit mit grossen Buckeln

Tirol.

· • 180

Fibel, germanische, der 2. Periode 175

Ungarn nebst Siebenbürgen.

Gefäss mit thrakischer Buckelver-

zierung . 179

Griffzungenschwerter 278, 281 , 283, 285
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Griffzungenschwert
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279, 280
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Seite, Tafel

367

Kreta.

Sarkophag der mykenischen Zeit

von Hagia Triada

4. Vorrömische Eisenzeit.

Deutschland.

In der Provinz Sachsen
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Schmetzdorf 242, 253, 257 , 261 , 268,

XXXII-XLII

Grabfund der Spätlatènezeit von

Zahna •

In der Rheinprovinz

306, 307
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XXVI-XXXI
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Funde der Hallstattzeit

Funde der Latènezeit

Im Taunus

Ringwälle
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• 324, LI

LII oben

• 115-117
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Seite, Tafel

319
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7. Mehreren Zeiten

Angehöriges.

Schichtenprofil im Innern der Kart-

steinhöhle

Schematische Darstellung des

35

Klimawechsels in Skandinavien 418

8. Unbestimmt.

Melaphyrgeräte von Trosky in

Böhmen

Idol von Kličevac in Serbien •

· 37-40

357

9. Siedelungskundliches.

•

Ansichten von der Kartsteinhöhle
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Fundkarte von Altertümern der

römischen Kaiserzeit von Bran-
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nach Ptolemäus .

Ansicht der drei Königshügel von

Gamla Upsala in Schweden

Lageplan der Stadt Birka in

Schweden .

III

214

L

. XLIII

• 424

432

Bemalte Vase der Hallstattzeit von

Gemeinlebarn 353

Ungarn.

Gestalten von einer Vase von

Ödenburg . 377

Oberitalien.

Helm von Oppeano mit Schach-

brettmuster 373
10. Bildnisse.

Deutschland.

Gestaltenvon der SitulavonCertosa 377

5. Römische Kaiserzeit.

Waffen und andere Altertümer aus

der Mark Brandenburg . XLIV- IL
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Heierli 448
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I
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Fränkische Zeit.
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379, 381 , 383, 385-390, 392, 394,

396, 397, 399-403, 405-408
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1

Verlag von Curt Kabitzsch in Würzburg.

Neuigkeiten.

Rassenhygiene und Volksgesundheit.

Von Havelock Ellis.

Deutsche Originalausgabe veranstaltet unter Mitwirkung

von Dr. Hans Kurella.

30 Bog. brosch. Mk. 5.50 , gebd . Mk. 6.50.

Dieses neue Werk des bekannten freimütigen englischen Forschers bedeutet ein Pro-

gramm sozialhygienischer Reformen , es ist die Frucht langjähriger einschlägiger

Studien, sein Inhalt bietet dem Arzte , Sozialpolitiker , überhaupt jedem, der sich

für den Fortschritt und die Entwicklung der Menschenrasse interessiert, reiche Anregung.

Sozialhygiene im Sinne des Verfassers ist eine sich immer mehr vervollkommnende

Methode der Säuberung des Milieus durch einsichtige Gesetzgebung, durch bessere Er-

kenntnis von uns selbst, durch Entwicklung des Verantwortlichkeitsgefühls, Säuberung der

ganzen Rasse durch rationelle Rassenhygiene, durch ständige Unterstützung der Natur in

ihrem Bestreben, neue Lebensideale hervorzubringen. Auch der Liebe ist der ihr ge-

bührende Platz anzuweisen, um dem Individuum eine schönere Entwicklung, der Gesell-

schaft eine umfassendere Sozialisierung zu verleihen.

Inhalt: Einleitung. Individualismus und Sozialismus. Die Bedeutung der sinkenden

Geburtenziffer. Die Änderung in der Stellung der Frauen. Der gegenwärtige Stand der Frauen-

bewegung. Die Emanzipation der Frauen von der Romantik der Liebe.

Das Problem der Sexualhygiene in der Erziehung.

Die Hebung der Sittlichkeit durch Sitten-Gesetze.

Liebe.

Kindes.

-

--

-

--

-

-

-

--
Rassenhygiene und

Die Religion und Erziehung des

Die Wohnung als Milieu- und

als Selektions-Faktor. Das Problem einer internationalen Sprache.

Krieg. Anhang.
-

----
Der Kampf gegen den

Anthropologie und Strafrecht.

Zwei Vorträge.

Von

Dr. Hans Kurella.

6 Bogen. Preis Mk. 2.-.

I. Cesare Lombroso. II. Kriminalanthropologie und Strafrecht.

Die Ergebnisse des VII. Kongresses für Kriminalanthropologie werden hier unter Be-

zugnahme auf die im Zuge befindliche Strafprozessordnung kritisch gewürdigt. Für Psychiater und

Amtsärzte von besonderem Interesse, ferner auch für Juristen.

Die Zuckerkrankheit (Diabetes) , ihre Ursachen, Wesen u. Bekämpfung.

Von Spezialarzt Dr. A. Sopp-Frankfurt a. M.

Preis Mk. 1.50.

Eine gemeinverständliche Anleitung mit Kostordnung, Speisezettel etc. , bestimmt den Arzt in seiner Praxis

zu unterstützen. Gerade bei Zuckerkranken ist eine Aufklärung angebracht, damit sie die Anordnungen des Arztes
mit Verständnis durchführen.

Die Fettleibigkeit. Ihre Ursachen , Gefahren und Bekämpfung.

Von Spezialarzt Dr. A. Sopp-Frankfurt a. M.

Preis brosch. ca. Mk. 1.50.

Den Wohlbeleibten wird hier klar gemacht, dass übermässige Fettleibigkeit für Leben und Gesundheit mancherlei

Gefahren im Gefolge haben kann. Im Anschluss daran werden Mittel und Wege besprochen, um einer fortschreiten-

den Gewichtszunahme Halt zu gebieten.



Verlag von Curt Kabitzsch in Würzburg.

Die vor- und frühgeschichtlichen Altertümer Thüringens

im Auftrage Thüringischer Geschichtsvereine und wissenschaftlicher

Korporationen mit Unterstützung der Staatsregierungen von Preussen,

Sachsen-Weimar, Sachsen - Coburg - Gotha, Schwarz burg- Rudolstadt

und Schwarzburg - Sondershausen::

herausgegeben von

Prof. Dr. A. Götze

Berlin-Grosslichterfelde

::

Prof. Dr. P. Höfer

Wernigerode

Sanitäts - Rat Dr. P. Zschiesche

Erfurt.

Mit 24 Lichtdrucktafeln und einer archäologischen Karte.

Preis brosch. Mk. 20.-, gebd. Mk. 22.-.

Im Text gibt zunächst Zschiesche Auskunft über die Entstehung des mühevollen Unternehmens, dann Götze

eine ausführliche und sehr lesenswerte Übersicht über die Vor- und Frühgeschichte Thüringens. Als Kern des Werkes

folgt hierauf das von den drei Autoren bearbeitete Fundverzeichnis (400 Š.) , ein von Höfer verfasstes wertvolles Lite-

raturverzeichnis (43 S.), Ortsregister und Tafelerläuterung. Die vorzüglich ausgeführten Lichtdrucktafeln beruhen zum

grössten Teil auf eigens für das Werk hergestellten photographischen Aufnahmen und gewähren einen vollen Überblick

über den Reichtum Thüringens an höchst bemerkenswerten Funden aus allen alten Kulturperioden Europas.

Die drei Autoren haben eine Musterarbeit geliefert, auf welche sie selbst und das Land, dem sie gewidmet ist,

stolz sein können. ,,Korrespondenzblatt d. Deutsch. Geschichts- und Altertumsvereine“.

Die Welt der Träume.

Von Havelock Ellis.

- ---
Die Logik

Deutsche Original-Ausgabe besorgt von Dr. Hans Kurella.

XII und 296 Seiten. Brosch. Mk. 4.-, gebunden Mk. 5.—

Inhaltsverzeichnis : Einleitung. Elemente des Traumlebens.

des Traums. Die Sinne im Traum. Die Gemütsbewegungen der träumenden

Seele. Der Flug-Traum. - Die Symbolik der Träume. I. Einleitung. II. Traum-

deutung. Träume von Verstorbenen. Das Gedächtnis im Traum.

fassung und Schluss . Appendix.

-

- Zusammen-

‚Träume können, wenn sie richtig verstanden werden, uns einen Schlüssel für

das Leben als Ganzes geben." Mit diesen Worten schliesst Ellis, dessen Ruf durch

seine sexualpsychologischen Schriften begründet ist, das Vorwort zu seinem neuesten

Werk, das einen erheblichen Fortschritt unserer Kenntnisse über das

Traumleben bedeutet, nicht nur für die Psychologie, sondern auch für die

Psychiatrie, für wichtige Gebiete der Nervenpathologie, für die Anthropologie,

Ästhetik, besonders auch für die Psychologie der Kunst , namentlich der Musik.

Den Vorgeschichtsforscher dürfte namentlich das Kapitel vom Flugtraum, das ver-

schiedene Beziehungen zur Vorgeschichte hat, interessieren.

Mittelalterliche Plastik

Würzburgs.

Versuch einer lokalen Entwickelungsgeschichte vom

Ende des 13. bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts.

Von Professor Dr. Wilhelm Pinder - Darmstadt.

Preis brosch. Mk. 12.-. Mit 78 Abbildungen auf 56 Tafeln.

Dem Kunsthistoriker und Historiker von Beruf, sowie den Geschichts-

und Kunstfreunden unter den Laien bietet das Werk reiches Interesse, zumal

es auch zur fränkischen und Würzburger Lokalgeschichte nicht unwesentliche Beiträge

liefert.
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Ausgrabungen in allen alt-

steinzeitlichen Epochen.

Abgabe von Dublettenfunden für Lehr- und

Museumszwecke in Zusammen
stellungen von

frs. 25.- an.

Bereitwilligst jede Auskunft über Reise, Unterkunft

und Führungen durch die Ausgrabungsleitung

O. HAUSER , Les Eyzies -Dordogne (Frankreich).

Joh. Anders

Archäologe

Frankfurt a. Main, Wittelsbacher Allee 44

beehrt sich anzubieten :

Vorgeschichtliche und klassische Altertümer

bester Herkunft, mit zuverlässigen Fundangaben

unter Gewähr der Echtheit. Ausführliche Ver-

zeichnisse mit Preisen, Auskünfte und Sonder-

angebote bereitwilligst. Einzelne gute Gegen-

stände sowie ganze Funde und Sammlungenwerden

gekauft oder zur Versteigerung übernommen.

Beste Empfehlungen von Museen und Fachgelehrten zu Diensten.

Kgl. Univ.-Druck. H.Starts A.G., Werabg.
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Inhalt des 3. Heftes :

1. Abhandlungen:

Rademacher, C., (Köln), Chronologie der niederrheinischen Hallstattzeit zwischen Sieg-

und Wuppermündung. Mit 14 Tafeln, sowie 4 Abbildungen und 1 Karte im Text.

(Taf. XVIII-XXXI).

Martin, L., (Oldenburg), Ein Depotfund der jüngeren Bronzezeit aus Oldenburg. Mit

12 Textabbildungen.

Busse, H., (Woltersdorf b. Berlin), Das Latène -Gräberfeld bei Schmetzdorf, Kreis

Jerichow II, Provinz Sachsen. Mit 11 Tafeln und 6 Textabbildungen. (Taf. XXXII - XLII).

Kossinna, G., (Berlin), Zur älteren Bronzezeit Mitteleuropas III. Mit 57 Textabbildungen

und 1 Karte. (Taf. XLIII).

II. Mitteilungen :

Lichtenberg, R., (Berlin), Das Alter der arischen Buchstabenschrift, ihre Entwicklung

und ihre ferneren Einflüsse. Mit 4 Textabbildungen.

Wahle, E., (Heidelberg), Ein Grabfund der Spät-Latene -Zeit von Zahna, Kr. Wittenberg.

Mit 4 Textabbildungen.

Stimming, R., (Gr. Wusterwitz), Waffen der römischen Kaiserzeit aus der Mark Branden-

burg. Mit 6 Tafeln und 1 Karte. (Taf. XLIV L).

Mötefindt, H., (Wernigerode), Ein silberner Fingerring von Westerwanna, Kr. Ottern-

dorf. Mit 1 Textabbildung.

Mötefindt, H., (Wernigerode), Ein Halsring mit halbmondförmiger Verzierung von

Neuenkirchen, Kr. Hadeln. Mit 1 Textabbildung.

III. Aus Museen und Veremen.

Baldes, (Birkenfeld), Das Landesmuseum zu Birkenfeld im Fürstentum Birkenfeld. Mit

2 Textabbildungen und 2 Tafeln. (Taf. Ll und LII).

Blume, E., (Posen), Inventarisierung vorgeschichtlicher Altertümer in Privatbesitz. Mit

1 Textabbildung.

Berliner Zweiggesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte. Sitzungsberichte.

IV. Bücherbesprechungen.

V. Nachrichten. (Mit 2 Textabbildungen.)

Verlag von Curt Kabitzsch, kgl. Univ. - Verlagsbuchhändler in Würzburg.

Festgabe

für

Herrn Geheimrat Dr. Martin von Schanz

o, ò . Professor an der Universität Würzburg.

Zur 70. Geburtstagsfeier (12. Juni 1912) in Dankbarkeit

gewidmet von ehemaligen Schülern.

VII u. 374 S. Preis Mk. 12.-

Inhalt: I. Von antikem Geist und antikem Brauche. 1. Beda Grundl, Des Euri-

pides Orestes. 2. Alois Patin , Die Exodos im König Ödipus, 3. Adolf Dyroff,

Ein Tragikerfragment ? 4. Adolf Dyroff, Zu Platons ,,Parmenides " 5. Joseph

Heeg, Über ein astrologisch-medizinisches Orphicum. 6. Carl Weyman, Tacitus über

die Fackeln des Nero, 7. Ludwig Hahn, Zum Gebrauch der lateinischen Sprache in

Konstantinopel, 8. Ferdinand Ruess, Die Hilfszeichen in den tironischen Noten,

9. Friedrich Joh. Hildenbrand , Über die Ausbreitung der Mithra -Verehrung im

Gebiete der heutigen bayer. Pfalz. 10. Adolf Dyroff, Reminiszenzen aus unserem

Würzburger Catull- Seminar.

II. Teil: Von griechischer Grammatik. 1. Cyriacus Grünewald, Die Satz

parenthese bei den zehn attischen Rednern. 2. Adam Maidhof, Zur Begriffsbestimmung

der Koine, besonders auf Grund des Attizisten Moiris.

Hieraus apart erhältlich :

Des Euripide
s Orestes.

Übersetzt von Dr. P. Beda Grundl, Augsburg,

IV u. 57 S Mk. 1.50,



Verlag von Curt Kabitzsch, kgl . Univ. - Verlagsbuchhändler in Würzburg.

Die vor- und frühgeschichtlichen Altertümer Thüringens

im Auftrage Thüringischer Geschichtsvereine und wissenschaftlicher

Korporationen mit Unterstützung derStaatsregierungen von Preussen,

Sachsen -Weimar, Sachsen- Coburg-Gotha, Schwarzburg- Rudolstadt

und Schwarzburg - Sondershausen

herausgegeben von

Prof. Dr. A. Götze

Berlin Grosslichterfelde

Prof. Dr. P. Höfer

Wernigerode

Sanitäts-Rat Dr. P. Zschiesche

Erfurt.

Mit 24 Lichtdrucktafeln und einer archäologischen Karte.

Preis brosch. Mk. 20. gebd. Mk. 22.-

In Text gibt zunächst Zschiesche Auskunft über die Entstehung des mühevollen Unternehmens, dang Götze

eine ausführliche und sehr lesenswerte Übersicht über die Vor- und Frühgeschichte Thüringens Als Kern des Werkes
folgt hierauf das von den drel Autoren bearbeitete Fundverzeichnis (400 S.), ein von Höfer,verlässtes wertvolles Lite-

raturverzeichnis (43 S.), Ortsregister and Tafelerläuterung. Die vorzüglich ausgeführten Lichtdrucktafeln beruben zum
grössten Teil auf eigens für das Werk hergestellten photographischen Aufnahmen und gewähren einen vollen Überblick
über den Reichtum Thüringens an böchst bemerkenswerten Funden aus allen alten Kulturperioden Europas

Die drei Autoren haben eine Musterarbeit geliefert, auf welche sie selbst und das Land, dem sie gewidmet ist,
stolz sein können. Korrespondentblatt d. Deutsch. Geschichts- und Altertumsvereine

Die Welt der Träume.

Von Havelock Ellis.

Deutsche Original- Ausgabe besorgt von Dr. Hans Kurella.

XII und 296 Seiten. Brosch. Mk. 4. gebunden Mk. 5 .

Inhaltsverzeichnis: Einleitung. Elemente des Traumlebens. Die Logik

des Traums. Die Sinne im Traum. Die Gemütsbewegungen der träumenden

Seele. Der Flug-Traum. Die Symbolik der Träume. L. Einleitung. II. Traum-

deutung. Träume von Verstorbenen. Das Gedachtnis im Traum. Zusammen-

fassung und Schluss . Appendix.

Träume können, wenn sie richtig verstanden werden, uns einen, Schlüssel für

das Leben als Ganzes geben." Mit diesen Worten schliesst Ellis, dessen Ruf durch

seine sexualpsychologischen Schriften begründet ist, das Vorwort zu seinem neuesten

Werk, das einen erheblichen Fortschritt unserer Kenntnisse über das

Traumleben bedeutet, nicht nur für die Psychologie, sondern auch für die

Psychiatrie, für wichtige Gebiete der Nervenpathologie, für die Anthropologie,

Ästhetik, besonders auch für die Psychologie der Kunst, namentlich der Musik.

Den Vorgeschichtsforscher dürfte namentlich das Kapitel vom Flugtraum, das ver-

schiedene Beziehungen zur Vorgeschichte hat, interessieren.

Mittelalterliche Plastik

Würzburgs.

Versuch einer lokalen Entwickelungsgeschichte vom

Ende des 13. bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts.

Von Professor Dr. Wilhelm Pinder - Darmstadt.

Preis brosch. Mk. 12. Mit 78 Abbildungen auf 56 Tafeln.

Dem Kunsthistoriker und Historiker von Beruf, sowie den Geschichts-

und Kunstfreunden unter den Laien bietet das Werk reiches Interesse, zumal

es auch zur fränkischen und Würzburger Lokalgeschichte nicht unwesentliche Beiträge

liefert.
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Inhalt des 4. Heftes:

1. Abhandlungen:

Macchloro, V. (Neapel), Das Schachbrettmuster in der mittelländischen Kultur. Eine

religionsgeschichtliche Untersuchung. Mit 81 Abbildungen im Text.

II. Mitteilungen :

Kossinna, G. (Berlin), Der erste Baltische Archäologen-Kongress zu Stockholm, 13. bis

17. August 1912. Mit 1 Tafel (LIII) und 14 Textabbildungen.

Peiser, F. (Königsberg), Ausflug des Baltischen Kongresses nach Gotland, 18.-20. August.

III. Nachrichten (mit 1 Tafel und 1 Textabbildung).

Zur gefälligen Beachtung!

Der Bezugspreis des Mannus im Buchhandel beträgt MK . 18 .

für den Band; bei Abnahme der ganzen bisher

erschienenen Reihe wird ein Vorzugspreis zugestanden. Ferner sei auf

die beiden Ergänzungsbände (Preis Mk. 3.- und Mk. 2.80) aufmerksam

gemacht, sowie auf die Einbanddecken zum Preise von Mk. 1.- (für

sämtliche Bände noch erhältlich).

Über Mitgliedsbeitrag
der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte

den und die Einzahlung desselben unterrichtet

der diesem Heft beiliegende Zettel.

Neuanmeldungen sowie Abmeldungen sind entwederan den Vor-

sitzenden, Herrn Professor Dr. G. Kossinna, Berlin-Lichterfelde,

Karlstrasse 10 oder an den Schatzmeister der Gesellschaft, Herrn

Ernst Snethlage, Berlin NW, Quitzowstrasse 123 zu richten ;

Anschrift-Anderungen und Zahlungen dagegen an
den Verlag:

Curt Kabitzsch, Kgl. Univ.-Verlagsbuchhändler, Würzburg, Ludwig-

strasse 232.

usw. sind durch den Herausgeber,

Manuskripte, Vorlagen Herrn Professor Dr. G. Kossinna,

Berlin-Lichterfelde, Karlstrasse 10 einzuliefern. (Einschreiben !) Manu-

skripte sollen möglichst einseitig beschrieben sein, Zeichnungen repro-

duktionsfähig ausgeführt unter Vermeidung von Bleistiftstrichen oder mit

Bleistift ausgeführten Schattierungen. Am besten geeignet sind Feder-

zeichnungen, die jedoch tief schwarz gehalten sein müssen. Graue

Striche erschweren die Wiedergabe.

Dieses Heft bildet den Schluss des IV. Bandes (1912) und enthält

ausser Titel , Inhalt, Register etc., folgende Beilagen :

Einen Prospekt über Dr. Carl Classen, Die Völker Europas zur jüngeren Steinzeit,

ihre Herkunft und Zusammensetzung. Verlag von Strecker & Schrader,

Stuttgart.

Einen Prospekt über R. R. Schmidt, Die diluviale Vorzeit Deutschlands der Schweizer-

bartschen Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Einen Aufruf, die Satzung und Anmeldekarte des Deutschen Germanisten-Verbandes

(Sitz Frankfurt a. M., Hochstrasse 29).



Verlag von Curt Kabitzsch , kgl . Univ.-Verlagsbuchhändler in Würzburg.

Mannusbi
bliothek herausgegeben von Professor
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*) Vollständige, reich illustrierte Verzeichnisse liefert der Verlag auf Verlangen kostenlos.

Als No. 10 erscheint in Kürze:

Kulturbeziehungen zwischen Indoiranien

und dem ägäischen Kulturkreise.

Von Dr. Georg Wilke.

16 Bogen mit etwa 250 Abbildungen im Text. Preis etwa Mk. 8.-.

Als No. 11 ist in Vorbereitung:

Das germanische Haus

in der vorgeschichtlichen Zeit.

Neueste Bände:

Von Dr. Walther Schulz.

Mit etwa 40 Abbildungen im Text.

No. 8.

Die germanischen Stämme
und

die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit.

Von Dr. Erich Blume- Posen.

14 Bogen mit 256 Abbildungen im Text und auf 6 Tafeln und 1 Karte.

Einzelpreis Mk. 8.-, Subskriptionspreis Mk. 6.40.

No. 9.

Die deutsche Vorgeschichte

eine hervorragend nationale Wissenschaft.

Von Professor Dr. Gustaf Kossinna.

7 Bogen mit 157 Abbildungen im Text.

Einzelpreis Mk. 5. Subskriptionspreis Mk. 4.-.

In dieser mit ausserordentlichem Erfolg aufgenommenen Arbeit beweist Verfasser an der Hand eines reichen

Bildermaterials, dass die landläufige, Schilderung der alten Germanen als Barbaren eine grobe Entstellung und im

nationalen Sinne beschämende Tatsache ist. Auch der strenge Fachmann dürfte auf seine Rechnung kommen, da in

dem Buche eine Reihe neuer Ergebnisse der Forschung zum ersten Male veröffentlicht worden sind.

Kritisch-historische Studien

über

Goethe als Naturforscher

Von Dr. I. H. F. Kohlbrugge, Utrecht.

Etwa 10 Bogen mit 2 Tafeln. Preis Mk. 3.-

In diesen Studien beweist Verfasser an der Hand zahlreicher Quellen, dass Goethe als

Naturforscher nicht die glänzende Stelle zukommt, die seine Bewunderer ihm zuteilen.

INHALT: L. Goethe als vergleichender Anatom. II. War Goethes Naturanschauung teleologisch

oder mechanisch ? III. Goethes Parteinahme am Kampf in der Pariser Akademie vom Jahre 1830,

IV. Goethe und die Lehre von der Metamorphose, V. Goethe und die Geologie.
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im Auftrage Thüringischer Geschichtsvereine und wissenschaftlicher
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Mit 24 Lichtdrucktafeln und einer archäologischen Karte.

Preis brosch. Mk. 20.-, gebd. Mk. 22.-.

Im Text gibt zunächst Zschiesche Auskunft über die Entstehung des mihevollen Unternehmens, dann Götze

eine ausführliche und sehr lesenswerte Übersicht über die Vor- und Frühgeschichte Thüringens. Als Kern des Werkes

folgt hierauf das von den drei Autoren bearbeitete Fundverzeichnis (400 S.), ein von Höfer verfasstes wertvolles Lite-

raturverzeichnis (43 S.) , Ortsregister und Tafelerläuterung. Die vorzüglich ausgeführten Lichtdrucktafeln beruhen tam

grössten Teil auf eigens für das Werk hergestellten photographischen Aufnahmen und gewähren einen vollen Überblick

über den Reichtum Thüringens an höchst bemerkenswerten Funden aus allen alten Kulturperioden Europas

Die drei Autoren haben eine Musterarbeit geliefert, auf welche sie selbst und das Land, dem sie gewidmet ist,
stolz sein können. Korrespondensblatt d. Deutsch, Geschichts- und Altertumsvereine

Königl . Universitätsdruckerel H. Stürtz A. G., Wurzburg.
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