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Zwischenbericht
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Mit 7 Abbildungen

Fur die Rekonstruktion des Entwicklungsweges von tierischen akustischen Kommunika- 

tionssystemen zum menschlichen akustischen Kommunikationssystem Musik ist die 

Kenntnis iiber die Herausbildung von Geraten und Instrumenten zur Schall- und 

Musikerzeugung von Bedeutung.

Schallgerat sei zunachst als Ubergriff fur jegliches Gerat verwendet, mit dem Schall, 

welcher Qualitat auch immer (Gerausch, Knall, Klirren, Ton, Klang, Klangfolge, 

Mehrklang usw.), produziert wird. Zweifellos ist zu beriicksichtigen, dab mit Gegenstanden 

sowohl unbeabsichtigt als auch beabsichtigt Schall erzeugt werden kann.

Schallgerat sei zugleich Spezialbegriff fiir solch Gerat, mit dem Schall unbeabsichtigt 

oder beabsichtigt, aber nicht bewubt organisiert erzeugt werden kann. Es waren dabei 

untergeordnete Begriffe wie Gerauschgerat (zur Erzeugung von Gerausch, also hauptsach- 

lich unperiodischen und unharmonischen Schwingungen) und Klanggerat (zur Erzeugbar- 

keit von Ton oder Klang) zu unterscheiden.

Musikinstrument sei als Begriff schwerpunktmabig den Schallgeraten (im allgemeinen 

Sinne) vorbehalten, mit denen bewubt organisierte, sukzessiv (z. B. Gerausch-, Klangfolge) 

und/oder simultan (z. B. Mehrklang) geordnete und emotional erlebbare Schallereignisse 

produziert werden konnen. In einem erweiterten Musikinstrument-Begriff waren all die 

Gegenstande mit einzubeziehen, die im Zusammenhang mit derartigen Schallereignissen 

akustisch wirksam werden. Insofern lassen sich die Grenzen zwischen den Begriffen 

Schallgerat (im speziellen Sinne) und Musikinstrument nicht immer klar ziehen, bzw. ein 

und dasselbe Gerat kann je nach Gebrauch der einen oder der anderen der beiden 

Kategorien zugeordnet werden.

Zugleich ist auf ein Phanomen hinzuweisen, das in der Ur- und Friihgeschichte der 

Menschheit von Gewicht ist, umschreibbar mit dem Begriff der Multifunktionalitat von 

Geraten: Gegenstande haben sehr haufig eine mehrfache Funktion, der Funktionsbereich 

wird erst nach und nach spezifiziert (auch das entgegengesetzte Phanomen ist existent). 

Unter anderem betrifft das Schmuckgegenstande und Arbeitsgerate, die auch aku- 

stisch-kommunikativ eine Rolle spielen, zusammen mit optisch-kommunikativen, utilita- 

ristischen, magischen, asthetischen usw. Funktionen.

Die sich anschliebende Typisierung der Schallgerate und Musikinstrumente folgt der 

Systematik von E. M. von Hornbostel und C. Sachs (1914).

Idiophone: Schiittelidiophone (Schmuck als Schallgerat) (Abb. 1)

Viele Schmuckgegenstande sind unter akustisch-kommunikativem Aspekt zu betrachten 

(Koch 1990). Ketten um Hals, Arm-, Hiift- und Fubgelenk, zum einen aus durchbohrten 

Kdrpern, auf Schniire gereiht, zum anderen aus locker miteinander verbundenen Ringen,
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Abb. 1. Schiittelidiophone. 1 = Halsringsatz mit Rasselblechen aus Babow (nach Sprockhoff 1956/2, 

Taf. 26, 1); 2 = Gehange-Rasselbleche, Teil des Pferdegeschirrs aus Niederlandin (Praehist. Z. 17, 

1926, Abb. 13); 3 = Ifesselbleche eines Gehanges, Teil des Pferdegeschirrs aus Uckeritz (nach Lampe 

1982, Taf. 28e, k); 4 = Gehange-Rasselringe, Teil des Pferdegeschirrs aus Fienstedt (nach Gackle/ 

Nitzschke/Wagner 1988, Abb. 7, 3); 5 = Glockchen, Bronze mit eisernem Kloppel, aus Quedlinburg 

(nach Schmidt 1976, Taf. 103/1); 6 = Rollschelle, Bronze, aus Sundremda (nach Deubler 1966, 

Taf. 38 b); 7 = Steg einer Leier, Geweih, aus Schlotheim (nach Behm-Blancke 1989, Taf. XVI);

M. uneinheitlich

fungieren beim Agieren der Trager als Schiittelidiphone (als Schnurrasseln). Je nach 

Material, GroBe und Form der Kettenglieder kann beim Bewegen ein weniger oder mehr 

deutlicher Schall erzeugt werden. Doppelt oder mehrfach locker um ein Gelenk getragene 

Ringe sind ebenfalls als Schiittelidiophone (als Stabrasseln) unter bestimmten Bedingun

gen wirksam. Es gibt Beispiele dafiir auch aus dem ostlichen Deutschland, aus dem 

Jungpalaolithikum, geniigend aus dem Neolithikum, erheblich viel jedoch aus dem 

Metallikum, letzteres einerseits wegen der Haltbarkeit des Materials, andererseits wegen 

der besonders guten klanglichen Eigenschaften von Metallen. Hingewiesen sei z. B. fiir die 

Bronze- und Eisenzeit auf die Halsketten, die bronzezeitlichen mecklenburgischen
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Halsringe mit Kettengehangen (z. B. Tetzitz, Kr. Riigen: Sprockhoff 1956/1, S. 143 f., 

160f., mit weiteren Beispielen), die Halsbleche mit Kettengehangen (z. B. Pots- 

dam-Bornim: Kramer 1957), die Halsringe mit Gehangen aus Ketten und Nadeln (z. B. 

Halle-Radewell: Toepfer 1961, S. 788f.) usw., aber aucb auf Armringkettengehange (Beltz 

1910, S. 282), Multipelarmringe, Armketten, Multipelbeinringe, auf den eisenzeitlichen 

sogenannten Kettenplattenschmuck (Brustplattenkettengehange) und das eisenzeitliche 

Nadelkettengehange (Keiling 1971, S. 207 ff.), auf Giirtel mit Rasselelementen oder auf die 

eisenzeitlichen Ringstabgiirtelketten, die locker und durch Zwischenhaken gerafft getragen 

wurden (Kaufmann 1983; Peschel 1988, S. 196f.). Doch auch andere Materialien auBer 

Metall kommen fiir Schmuck in Betracht, welcher aus Elementen besteht, die wie Schnur- 

und Stabrasseln, wie Pendel- oder Gleitrasseln oder wie GefaBrasseln (dazu weiter unten) 

geordnet sind, etwa Keramik, Knochen, Holz, Samenkapseln. Welche akustisch-kommuni- 

kative Bedeutung der Schmuck in archaologischen Kulturen hatte, ist zu ermessen anhand 

heutiger rezenter quasi-jungpalaolithischer, neoli ihischer und metallherstellender Ethnien.

Idiophone: Schiittelidiophone

(Metallische Gegenstande, mit denen Schall erzeugt wird, fiir Tiere) (Abb. 1)

Eine besondere Bedeutung haben ahnliche Gegenstande wie die vorhergenannten fiir 

domestizierte Tiere.

In der jiingeren Bronzezeit waren im nbrdlichen Ostdeutschland, im nbrdlichen Polen 

und im siidlichen Skandinavien als Pferdeattribut neben Phaleren, Trensenknebeln u. a. 

auch metallische Gehange mit offensichtlich akustischer Funktion verbreitet: Gehan- 

ge-Rasselbleche (d. h. Kombinationen aus zwei unterschiedlich groBen Ringen mit im 

grbBeren Ring eingehangten Scheiben) und Gehange-Rasselringe (als Gehange nur aus 

Ringen). Die in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bislang 

geborgenen 55 Objekte (vgl. Fundliste 1) sind zu zwei Dritteln Gehange-Rasselbleche, zu 

einem Drittel Gehange-Rasselringe (Gackle/Nitzschke/Wagner 1988; Lampe 1975; 1982; 

Sprockhoff 1956/1, S. 42, 55f., 68; 1956/2, S. 106f., 145f.).

Die Rasselbleche selbst haben Mond-, Taschen- bis Nieren-Form, der Rand ist meist 

wulstartig verdickt. Diese Scheiben haben Durchmesser uber 3 und unter 7 cm. Unter ihnen 

sind sieben besonders herauszuheben (eine aus Lenzersilge, Kr. Perleberg, sechs aus 

Uckeritz, Kr. Wolgast), da sie sich durch Schlitze und kreisformige Durchbrechungen 

auszeichnen und somit charakteristische Frequenzen und Klangfarben beim gegeneinan- 

derschlagen durch Schiitteln ergeben. Dies scheint beabsichtigt und konnte dem Unter- 

scheiden der Tiere gedient haben. Es konnte sich jedoch auch um eine optisch-kommunika- 

tive Funktion gehandelt haben, z. B. um die Zugehbrigkeit der Tiere zu einem Besitzer zu 

kennzeichnen. Beides muB sich zudem nicht ausschlieBen.

Nach den Beobachtungen durch W. A. von Brunn (1961) sind solche Gehange meist Teil 

von sogenannten Hortfunden (solche Hortfunde konnen sehr gewichtig sein S der in 

Fienstedt, Saalkreis, wog 3 784 g, der in Uckeritz, Kr. Wolgast, 6203 g). Sehr oft waren die 

Hortfunde, welche Pferdegeschirrteile enthielten, mit weiblichem Schmuck und mit 

GefaBen kombiniert, und beides war — wiederum offenbar beabsichtigt — unvollstandig 

bzw. beschadigt. W. A. von Brunn deutet das so, daB die Niederlegung der Hortfunde im 

Zusammenhang mit Opferungen im Totenkult, wahrend einer Erntezeremonie oder eines 

anderen jahreszeitlich bedingten Ritus, mit Gotterverehrung oder mit dem BronzeguB als 

kultischer Handlung gestanden hat. Dies sei verbunden gewesen mit dem Aufzug meist 

mehrerer, insbesondere weiblicher Personen sowie Pferden und Wagen. Die Opferung des 

Metalls (nach dem pars-pro-toto-Prinzip) mag wohl mit dem besonderen Ansehen der 

Bronze zusammenhangen.
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Die Herstellung der Gehange erfolgte in mehreren Arbeitsgangen durch Giefien mittels 

verlorener Form. Erwahnenswert ist eine Fienstedter „Klangscheibe“, die zusammen mil 

Gehange-Rasselblechen und -ringen gefunden wurde. Sie hatte einen Durchmesser von 

12,4 cm, ein Gewicht von 77,4 g, war an der Innenseite mit einer Ose fiir die (Rie- 

men-?)Bindung versehen und durch Hammern und Nachgliihen in den Klangeigenschaften 

verbessert worden.

Aus dem Zeitraum rbmische Kaiserzeit/Vdlkerwanderungszeit/Slawenzeit/Mittelalter 

stammen mehrere Gldckchenfunde, meist aus Bronze und mit eingehangtem eisernen 

Kldppel (vgl. Fundliste 2). Samtliche Exemplare haben einen kreisrunden Durchmesser 

und eine Aufhangeose. Der Durchmesser toleriert zwischen 3 und 10 cm, die Hdhe 

einschliefilich Ose zwischen 3 und 8 cm. Bis auf den Fund aus Rossow, Kr. Pasewalk, 

der in einem Siedlungsbereich geborgen wurde, und die meisten thiiringischen Funde 

kommen alle weiteren Exemplare aus Pferde- bzw. Pferde-/Hunde-Grabern und ge- 

hbren zu den Attributen bestatteter Pferde (Heise 1988, Nr. XXVIII; Keiling 1984, 

S. 57f.; Kroitzsch 1981; Kulla 1991; Schmidt 1961, S. 82f.; 1976, S. 75ff., 117f.). Die 

Bestattungssitte in der spaten Vblkerwanderungszeit war fiir Mitteldeutschland, dem 

verstorbenen, mit Waffen ausgeriisteten Reiter in einer besonderen, sich in der Nahe 

seines Grabes befindlichen Grabgrube ein oder mehrere Pferde, auch erganzt durch 

Ilunde, gewiB Tiere aus seinem Besitz, beizugeben; sie wurden geopfert. Offensichtlich 

stellten die Glockchen einen Teil des Pferdeschmucks dar, dessen organische Substan- 

zen verwesten (Schmidt 1961, S. 82 f.).

Eine Sonderstellung nimmt ein Glockchen aus Locknitz, Kr. Pasewalk, ein, das wie das 

Rossower zwar aus der Slawenzeit stammte, aber nicht gegossen, sondern aus Eisenblech 

gebogen wurde (also instrumentenkundlich gesehen eine Schelle ist). Das Exemplar wurde 

aus einem Grab geborgen, ist jedoch stark deformiert (Br. ca. 8,5, H. 12,3 cm). Aufhange- 

und Kldppeldse sowie der Kldppel selbst fehlen. Eine Beziehung etwa zur Viehzucht ist 

nicht erkennbar (Gralow 1981, S. 203). Mittelalterlich ist eine weitere Eisenschelle mit 

Messingiiberzug aus Bdsleben, Kr. Arnstadt. Diese Schelle besitzt eine Aufhangeose, ist 

etwa 4 cm hoch, hat jedoch keinen Kldppel.

Idiophone: Schiittelidiophone (GefaBrasseln aus Keramik) (Abb. 2)

Es gibt zwei zeitliche Schwerpunkte fiir die Verbreitung von Tonrasseln in Mitteleuropa: 

Die Zeit der Lausitzer Kultur einschlieBlich der Billendorfer Phase (besonders der Zeitraum 

von um 1000 bis um 550 v. u. Z.) sowie die Slawenzeit (hauptsachlich 9.— 11. Jh. u. Z.). Im 

erstgenannten Faile ist das geographische Zentrum Sachsen und Schlesien, im zweit- 

genannten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und besonders West- und ZentraL 

polen.

Abb. 2. GefaBrasseln aus Keramik. 1 = ornithomorph, aus Biegen (nach Blunck/Gotze, Die vor- und 

friihgeschichtlichen Denkmaler des Kreises Lebus. Berlin 1920, Abb. 22); 2 = tonnenformig, aus 

Luckau (Z. Ethnol. Verhandl. 29, 1897, S. 261, Abb. a —c); 3 = birnenfdrmig, aus Halle-Giebichen- 

stein (nach Toepfer 1961, Abb. 38, 5); 4 — vasenformig, aus Tornow (Verbff. Mus. Ur- und Friihgesch. 

Potsdam 23, 1989, Abb. 17, 3); 5 = doppelkonisch, aus Borken (nach Schneider, Die jiingste 

Bronzezeit des Bezirkes Cottbus. Diss. Halle 1965 (MS), Bd. 4, Taf. 5, Abb. 11 a); 6 = krugformig, aus 

Zaacko (nach Marschalleck 1944, Taf. 21a); 7 = vasenformig mit umgebordelter Miindung, aus 

GroBenhain (nach Geinitz, Die Urnenfelder von Strehla und GroBenhain. Cassel 1876, Taf. VI/8); 

8 = anthropomorph, aus Niederkaina (Ausgr. und Funde 13, 1968, Abb. 6); 9 = Warzenrassel, aus 

Drense (Ausgr. und Funde 28, 1983, S. 125)
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Rasseln sind Schiittelidiophone, gehoren demnach zur groBen Instrumentengruppe der 

Idiophone. Der immer wieder fur die folgend zu beschreibenden wie auch die vorgenannten 

Gegenstande verwendete Begriff Klapper ist deplaziert. (In der Terminologie der Instru- 

mentenkunde sind Klappern Gegenschlagidiophone, d. h. zwei oder mehr koordinierte 

klingende Teile werden durch den Spieler selbst gegeneinander geschlagen.) Die Rasseln, 

von denen im AnschluB die Rede ist, sind spezifiscli GefaBrasseln: Es handelt sich um 

geschlossene GefaBe (sieht man von „Schall6chern“ oder — wie bei den Rollschellen — von 

„Schlitzen“ ah), welche in ihrem Hohlraum Rasselkorperchen haben, die bewegt werden 

kbnnen. Durch Schiitteln wird Schall erzeugt, indem diese Rasselkorperchen gegen die 

Innenwandung des GefaBes und gegeneinander schlagen.

Die friihesterhaltenen Rasseln sind aus Keramik, aus gebranntem Ton. Sie stellen 

zugleich die altesten iiberlieferten Keramophone dar. In den altagyptischen neolithischen 

Kulturen von Merimde und Negadah I (5./4. Jt. v. u. Z.) sind sie nachgewiesen. Weitere 

friihe archaologische Funde stammen aus Staatswesen der Induskultur, Altbabyloniens, 

Mittelasiens u. a. (Koch 1989).

Es ist davon auszugehen, daB solche keramischen GefaBrasseln Vorlaufer aus anderen 

Materialien gehabt haben, die aber einem schnellen ZersetzungsprozeB unterlagen und 

somit die Zeiten nicht iiberdauert haben. Diese Annahme wird gestiitzt durch Beobachtun- 

gen in neolithischen Kulturen, die noch im 19./20. Jh. u. Z. existiert haben. Nach C. Sachs 

(1929, S. 27ff, 130 f, 1461.) sind solche „prakeramischen“ Rasseln quantitativ am 

haufigsten aus pflanzlichen Materialien hergestellt worden, hierbei wiederum besonders als 

Kalebassenrasseln. Letztere sind im groBten Teil des subsaharischen Afrika und in weiten 

Gebieten Amerikas sowie vereinzelt in Asien (Indien) und Ozeanien (Hawaii) nachzuweisen, 

also etwa bei den Bororb, den Yoruba Westafrikas, den Hima Ostafrikas, den Hopi 

Nordamerikas. Gefiillt mit Sand, Steinchen, Muschelstiickchen, Obststeinen, Samenkbr- 

nern usw., werden die Kalebassen am engen Hals oder an einem eingefiigten Stiel angefaBt 

und geschiittelt.

Weiterhin dienen Samenkapseln, getrocknete Friichte und Schalen von Friichten als 

GefaBe fiir Rasseln, etwa der Stechapfel bei den Tshokwe in Zentralafrika, die Entada bei 

den Melanesiern auf den Banks-Inseln, die Bohnenhiilse auf den Philippinen, die KokosnuB 

bei den Yuchi im nordamerikanischen Sudosten. Es werden aber auch Pflanzenfasern zu 

GefaBrasseln (sogenannte Korbrasseln) verarbeitet, so in Guyana (oder schon friiher im 

ptolemaischen Agypten), und aus Zedernholz werden kunstvolle GefaBrasseln durch die 

Haida an der nordamerikanischen Nordwestkiiste geschnitzt.

Neben die pflanzlichen Materialien treten bei heutigen Ethnien tierische: Der Affen- 

schadel bei den Caraja Brasiliens, der Schildkrdtenpanzer bei den nordamerikanischen 

Seneca, das Schneckengehause in Nordwestaustralien, Schafgehbrn, Hiihnerei, Ziegenfell, 

Tierblase, Larvengespinste usw.

Zu pflanzlichen, tierischen und keramischen Materialien kommen noch metallische 

hinzu. Hier hat die Rollschelle (dazu weiter unten) die Dominanz. Sie kann erstmals im 

metallzei I lichen Altagypten nachgewiesen werden, wird dann aber verbreitet in den 

meisten metalh erarbeitenden Kulturen. Die wohl urspriinglich vielfaltigen Typen (kugel- 

fdrmig, ellipsoid, eiformig, birnenfbrmig, tropfenformig), die anscheinend mit GefaBrassel- 

f'ormen aus organischen Materialien zusammenhangen, werden in der weiteren Entwick

lung offensichtlich auf den kugelformigen Typ eingeschrankt.

Bemerkenswert ist die Kombination von GefaBrasseln (einschlieBlich den Rollschellen) 

zu „Spielen“. Zwei solcher Rasselspiel-Arten seien beispielhaft genannt: der Rassel- bzw. 

Rollenschellenstab und das Rassel- bzw. Rollschellenband. Im erstgenannten Faile geht es 

um Stocke mil daran befestigten GefaBrasseln; die Schallerzeugung geschieht durch das 

Aufstampfen des Stabes auf die Erde. Im zweitgenannten Faile werden GefaBrasseln auf
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Stoffbandern u. a. befestigt, welche wiederum um Gelenke oder die Hiifte gebunden 

werden und womit durch Bewegung — etwa dutch Tanzen — Schall erzeugt wird. 

Solche Rasselspiele sind unter vielen schwarzafrikanischen und indianischen Ethnien 

verbreitet.

Wahrscheinlich sind Nachweise von GefaBrasseln bei den quasijungpalaolithischen 

Pygmaen und Pygmoiden nicht unbedingt als deren alter Besitz zu interpretieren, sondern 

diirften von umwohnenden neolithischen Stammen iibernommen worden sein.

Die altesten archaologischen Belege von GefaBrasseln in Europa gehen auf das 

4./3. Jt. v. u. Z. zuriick. Es handelt sich dabei — wie bei den ein Jahrtausend friiher zu 

datierenden altagyptischen Beispielen — um Objekte aus gebranntem Ton. Sie stammen 

aus Fundstatten Ungarns (Kopancs-Kdkenydomb), Polens (Glinice), Osterreichs (Man- 

nersdorf,), Jugoslawiens (Lubljenski barje) und Moldawiens (Vychvatincy) und haben 

unterschiedliche Formen bei GroBen zwischen 4 und 12 cm; teilweise sind sie verziert und 

inkrustiert (Seewald 1934, S. 131 £.). Eine auBergewdhnliche Haufung jedoch geschieht im 

ostlichen Mitteleuropa zur Zeit der spatbronzezeitlichen Lausitzer Kultur und deren 

friiheisenzeitlicher Fortfiihrung, d. h. unter EinschluB der Aurither, Billendorfer und 

Gbritzer Gruppe (Buck 1977; 1979; Griesa 1982; Koch 1989; Rieche 1990; Schneider 1958 

u. a.). Im folgenden soli auf das Quellenmaterial eingegangen werden, das zwischen Ostsee 

und Thiiringer Wald/Erzgebirge, also im Osten Deutschlands, gefunden wurde. Das 

bedeutet nach bisherigen Recherchen des Verfassers eine Materialbasis von 261 Objekten 

aus 136 Fundorten (Erfassungsstand vom 30. 6. 1990, vgl. Fundliste 3). Das deutliche 

Zentrum befindet sich im Siidosten dieses Gebietes. Die Kreise mit den meisten Funden 

sind Bautzen (29), Dresden (17), Herzberg (17), GroBenhain (14), Cottbus (14), Torgau (14) 

und Gdrlitz (12). Die hdchsten Zahlen fanden sich in den Graberfeldern von Borken, Kr. 

Herzberg (9), Gdrlitz (9) und Liebersee, Kr. Torgau (8). Wenn man jedoch bedenkt, daB die 

Funde einen Zeitraum von etwa 500 Jahren betreffen, sie aus einem relativ groBen Areal 

geborgen wurden und daB z. B. die acht Objekte aus Liebersee sich auf ca. 450 Grabanlagen 

eines Graberfeldes verteilen (wobei es sich des dfteren um Mehrfachbestattungen handelt), 

so ist die Zahl der Tonrasseln trotz der zu erwartenden Dunkelziffer nicht sonderlich hoch.

Versucht man, die Formen zu klassifizieren, so ergibt sich folgende Haufigkeit (dabei 

werden die 232 Objekte, deren Form angegeben ist, mit 100% gesetzt; ohne Formangabe 

wurden 29 Objekte erfaBt): ornithomorph = 27,2%, tdnnchen- und zylinderfdrmig 

= 15,5%, birnen- und flaschchen- und vasenformig = 12,5%, linsenfdrmig und doppel- 

konisch = 11,6%, eifdrmig =8,2%, kugelfdrmig = 6,9%, krugfdrmig = 5,6%, vasen

formig mit umgebdrdelter Miindung = 3,4%, kissenfdrmig = 2,6%, zoomorph = 2,2%, 

phytomorph (?) = 2,2%, anthropomorph = 1,3%, mondfdrmig = 0,4% und spinn- 

wirtelfdrmig (Unikat) = 0,4%.

Bei der Klassifizierung ergeben sich Schwierigkeiten, da es Ubergange zwischen den 

Typen gibt, etwa zwischen birnen-, flaschchen- und vasenformig, zwischen linsenfdrmig 

und doppelkonisch u. a. Bemerkenswert ist, daB mehr als ein Viertel (27,2%) der erfaBten 

Keramikrasseln vogelformig (ornithomorph) ist. Solche Vogelrasseln bestehen aus einem 

hohlen Corpus, der aus zwei handgeformten Halften unter EinschluB von Rasselsteinchen 

zusammengefiigt wurde, wobei die Fuge verstrichen worden ist. In diesen Corpus wurden 

eingezapft einerseits der Hals mit dem Kopf, andererseits der StandfuB mit der 

Standflache. (Aufgrund solcher Technologic gibt es einige Fragmente ohne diese Teile.) Die 

Nachbildung der Vogelform geht hin bis zu erkennbaren Stummelfliigeln und -schwanzen, 

zum geoffneten Schnabel, zu aufgesetzten Augen oder drei- bis vierzipfliger Standflache. 

Hinzu kommen Verzierungen als gleichgerichtete oder gegenstandige Schragstrichgruppen 

auf dem Corpusoberteil als Abstraktion des Gefieders (in Schlesien gibt es auch bemalte 

Exemplare).
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G. Kossack (1954, S. 501., Anna. 3) hatte^Mitte der fiinfziger Jahre eine erste Bilanz von 

vogelfdrmigen Tonrasseln Mitteleuropas versucht und konnte dabei Nachweise zwischen 

Rhein und Warta, Ostsee und Alpen erbringen, insgesamt unter 100, davon 20 aus dem von 

uns erorterten Areal (zum Vergleich: heute uber 60 Objekte aus demselben Gebiet). Auch er 

land den deutlichen Schwerpunkt in der lausitzisch-schlesischen Region. Er stellte dabei 

die Verbindungen mit der Hallstattkultur, insbesondere dem „Hallstattvogel“, heraus.

Die Bedeutung der Vogelform in dem sachsisch-brandenburgischen Bereich der Lausitzer 

und Billendorfer Kultur fur diese Zeit ist auch anhand anderer Gegenstande erkennbar; 

dies gilt wohl ebenso fur die Aurither und Gdritzer Gruppe: Vogelplastiken aus Keramik, 

EtagengefaBe mit Tulle und in Vogelabstraktion (z. B. Bautzen), LampengefaBe mit 

durchbohrtem Vogelhals oder -kopf (z. B. Krausnick, Kr. Lubben), GefaBpfeifen in 

Vogelform almlich den Keramikrasseln, vielleicht als kombinierte Ton-Rasselpfeife (z. B. 

Bautzen), GefaBe mit Vogelgriffen (z. B. Jordanbw Slutski, Woj. Walbrzych), Schopfloffel 

mit Vogelkopfgriffen (z. B. Wrbblewo, Woj. Poznan), Omphalosschalen mit innen aufsetz- 

baren Vogelplastiken (z. B. Klein Ddbbern, Lkr. Cottbus), Trinkhorner mit Vogeldarstel- 

lung und mit Vogelschwanzanhangern (z. B. Hahnefeld, Kr. Oschatz), Bronzefibeln mit 

Vogelfiguren auf dem Biigel (z. B. Zagan, Woj. Zielona Gora) und den Kultwagen aus 

Bronze mit Vdgeln auf der Deichsel (z. B. Eiche-Golm, Lkr. Potsdam).

Da im Vergleich dazu (weitere) zoomorphe wie auch anthropomorphe GefaBrasseln nur 

eine sehr untergeordnete Rolle spielen (auf das Problem der phytomorphen Rasseln ware 

noch einzugehen), und da mbglicherweise eiformige Rasseln in die Betrachtungen mit 

einbezogen werden miissen (das waren mindestens weitere 8,2% zu den 27,2% ornithomor- 

pher Rasseln), wird die Bedeutung des Vogels im Leben der „Lausitzer“ und „Billendorfer“ 

deutlich (Gediga 1970). Dazu ist zu bemerken: Wahrend des fraglichen Zeitraums von etwa 

500 Jahren herrschte in dem genannten Territorium eine Trockenphase, und der Ackerbau 

hatte, nicht zuletzt dank dem Plluge und der Verwendung von Zugtieren, eine hohe 

Produktivitat (Hensel 1974, S. 107f.). In eben dieser Zeit begegnen in der materiellen wie 

geistigen Kultur die Vogel, und zwar offensichtlich Schwimm- bzw. Wasservbgel. Letzteres 

wird am augenscheinlichsten anhand der schon genannten Omphalosschalen, in denen, fiillt 

man sie mit Wasser, die einsetzbaren Vogel tatsachlich zu schwimmen scheinen. Mogliche 

Assoziationen und Abstraktionen veranschaulicht das Schaubild auf Abb. 3.

Aufgrund des zuvor Gesagten und anhand der Aufstellung ist ersichtlich, daB der 

Problemkreis „Wasser“ eine wichtige, ja Schliisselstellung im Denken der „Lausitzer“ und 

„Billendorfer“ eingenommen haben muB. Hinsichtlich der GefaBrasseln wird das zum einen 

deutlich durch den (hohen) Anted der ornithomorphen Exemplare (27,2%), wobei es sich 

eben um Schwimmvogel handelt, einschlieBlich der eiformigen Rasseln (8,2%). Aber auch 

durch die MiniaturgefaBe als GefaBrasselform wird dieser Problemkreis angesprochen: Sie 

stehen wohl stellvertretend fur grbBere GefaBe, welche zur Aufbewahrung und zum 

Transport von Wasser gedient haben kdnnen (birnen-, flaschchen- und vasenfdrmig 

einschlieBlich der „Vasen“ mit umgebdrdelter Miindung 15,9%, krugformig 5,6%) — es 

handelt sich iiberwiegend um Objekte mit Standflachen. Hierzu kommt noch, daB bei 

vielen urgesellschaftlichen Ethnien des 19./20. Jh. das Rasselgerausch mit dem Regen- 

gerausch in Verbindung gebracht wird.

Offenbar ist aber auch der Problemkreis „Fruchtbarkeit“ von groBer Bedeutung. Das 

wird anhand der eiformigen GefaBrasseln sinnfallig. Da der Ackerbau wahrend der 

diskutierten Zeit von besonderer Wichtigkeit war, waren auch phytomorphe Deutungs- 

mdglichkeiten von GefaBrasselformen zu diskutieren. Es scheint solche Auslegung am 

ehesten wahrscheinlich bei kugeL, ellipsoid-, linsen-, doppelkonus- und birnenfbrmigen, 

vielleicht auch flaschenformigen Objekten, die als Nachbildungen von Friichten und 

Samenkapseln angesehen werden kdnnen, die darin befindlichen Rasselkdrperchen dann
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Abb. 3. Mogliches Bedeutungsfeld der Rassel

als die Samen. Dabei mufite beriicksichtigt werden, daB von Herstellung und Gebrauch her 

„Verfremdungen“ der natiirlichen Vorbilder mbglich sind. Einzelne Exemplare haben auch 

Osen und Henkel, und es gibt Sonderformen, wie die birnenfbrmigen Rasseln mit teils 

durchbohrten Zipfeln aus der Bautzener Umgebung (Bautzen, Jenkwitz, Kleinsaubernitz, 

Strohschutz, alle Kr. Bautzen) sowie aus nicht genauer lokalisierbaren Bautzener 

Museumsbestanden.

Ohnehin stellt sich die Frage nach dem Gebrauch der GefaBrasseln innerhalb akustischer 

Kommunikation. Nach den Erkenntnissen von C. Rieche (1990, S. 31 — 33) gibt es eine 

Reihe von Faktoren, die die Lautstarke vergroBern (groBer Resonanzraum, Wandungsoff- 

nungen uber 0,5 cm, geringe Wandstarken, groBe Harte durch hohe Brenntemperatur, 

groBe bzw. schwere Rasselsteinchen) oder eine belle Klangfarbe ergeben (geringe GroBe, 

harteres Brennen, keine Wandungsrisse). Es sollte zu denken geben, daB solche Faktoren 

nur sehr inkonsequent genutzt werden (das betrifft z. B. die Schallocher — letztere 

begegnen nur etwa bei einem Viertel der Rasseln). Grundsatzlich ist festzuhalten, daB die 

einzelne Rassel in den uberlieferten GrbBen (zwischen 3,4 und 16,4 cm) beim Schiitteln eine
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verhaltnismaBig geringe Lautstarke ergibt. Ein eventueller ensemblemaBiger Gebrauch 

(mehrere Rasseln gleichzeitig oder aber die Rassel zusammen mit anderen Musikinstrumen- 

ten) ist nicht zu beobachten. Allerdings kommen in Einzelfallen GefaBrasseln in ein und 

derselben Grabanlage doppelt und mehrfach vor. Wie auch immer, es gibt GefaBrasseln, die 

Handhaben (wie Henkel, Osen, Griffdellen, Stiele, auch FiiBe, Haise u. a.) besitzen, und sie 

liegen von der GrbBe aus im allgemeinen gut in der Hand. Andererseits gibt es Rasseln mit 

Durchbohrungen, die ein Umhangen oder aber ein Anhangen bzw. Befestigen an der 

Kleidung in Erwagung ziehen lassen. SchlieBlich ist auch der hohe Prozentsatz (ca. 75%) 

von Exemplaren mit Standflachen herauszuheben. Dadurch wird weniger auf den 

tatsachlichen Gebrauch durch Schiitteln hingewiesen, als vielmehr auf Ruhestellung. Wenn 

das so ist, dann batten jene GefaBrasseln weniger der akustischen als mehr der optischen 

Kommunikation gedient, etwa in dem Sinne, daB das optische Wahrnehmen geniigte, um 

Schiitteln oder Rasselgerausch ohne die Betatigung zu assoziieren, um die o. a. magischen, 

symbolischen, asthetischen usw. Bedeutungen und Vorstellungen nachvollziehen zu 

kdnnen. Tatsachlich ist auch der Anted von Nachbildungen von Lebewesen und 

Gegenstanden erheblich und es gibt sehr viele verzierte Rasseln. Es ist wahrscheinlich 

richtiger, die GefaBrasseln nicht als Instrumente in musikalischen Verlaufen anzuziehen, 

sondern als Schallgerate und in mehrfacher Funktion.

Die bisherigen Funde von Rasseln der Lausitzer und Billendorfer Kultur sind bevorzugt 

im Zusammenhang mit Urnengraberfeldern gemacht worden, stehen demzufolge mit den 

Problemkreisen „Tod“ und „Bestattung“ in Verbindung. Einige Exemplare konnten in 

folgenden bemerkenswerten Zusammenhangen geborgen werden:

1. Von einer Ustrine (Verbrennungsstatte des Verstorbenen), z. B. in Klein Gaglow, Lkr. Cottbus 

(Buck 1979, S. 98). Unter Umstanden sind weitere Tonrasseln, die Branderscheinungen aufweisen, 

welclie als sekundar angesehen werden konnen, gleichfalls von einer Ustrine, z. B. aus Purschwitz, 

Kr. Bautzen, oder aus Kbtitz, Kr. MeiBen.

2. Aus einer Urne zusammen mit Leichenbrand, z. B. aus Dresden-Blasewitz (eine zoomorphe Rassel), 

aus Diiben, Kr. Eilenburg (vier Tonrasseln in einer Urne), oder aus Liisse, Kr. Belzig. Im letzteren 

Faile existierte in dem Grab eine Schale mit Henkel, in der sich Sand und Leichenbrand befand; 

darauf war umgekehrt ein vasenformiges GefaB mit Sand und Leichenbrand gestiilpt, in dem 

verbleibenden Hohlraum fanden sich eine kleine zweihenklige Biichse sowie eine etwa gleichgroBe 

eifbrmige Tonrassel (Krause 1895, S. 3f).

3. In vereinzelten urnenlosen Grabern lagen die Rasseln zwischen den Knochen bzw. dem 

Leichenbrand frei in der Erde, z. B. in Zeithain, Kr. Riesa (Coblenz 1956, S. 256 ff.), und in Trebbus, 

Kr. Cottbus (Marschalleck 1944, S. 313).

4. Aufgestellt mit weiteren Grabbeigaben, z. B. in Strobitz, Kr. Cottbus, Grab 15, drei Rasseln, eine in 

einer Tasse, zwei weitere neben einer Tonscheibe, die sich unter einer anderen Tasse befand (Kropf 

1938, S. 35). In Liebersee, Kr. Torgau, waren in Grab 45 um die Urne GefaBe nach Siiden und Osten 

gruppiert, darunter die sich an die Urne anlehnende Vogelrassel (Kroitzsch/Schlegel 1974, S. 78ff).

5. Zerstdrt unter den Grabbeigaben, z. B. in Liebersee, Kr. Torgau, Grab 7: Das Rumpfoberteil einer 

Vogelrassel befand sich siidlich, das Unterteil westlich der Urne (Kroitzsch/Schlegel 1974).

Festzuhalten ist, daB eine Reihe von Vogelrasseln ohne Hals und Kopf bzw. ohne Bein und FuB 

iiberliefert worden sind, was aber eher auf die Konstruktion denn auf bewuBte Zerstbrung 

zuriickgefiihrt werden sollte.

6. Innerhalb der Verfiillung des Grabes, so in Niederkaina, Kr. Bautzen, die anthropomorphe Rassel 

(Coblenz 1976, S. 70 f.).

Es handelt sich hierbei nur um singulare Beobachtungen, weil viel zu oft aus den 

Fundberichten beziiglich der Rasseln nicht deren genaue Fundstelle hervorgeht. Dennoch 

scheint festzustehen, daB die iiberlieferten Exemplare den gesamten BestattungsprozeB 

von der Leichenverbrennung bis bin zur Verfiillung des Grabes begleiteten. Sehr selten 

dagegen wurden bisher GefaBrasseln gefunden, die unmittelbar aus dem Siedlungsbereich 

kamen. Die 1962 in Halle (LeibnizstraBe) ausgegrabene birnenfbrmige Tonrassel befand 

sich in einer Siedlungsgrube zusammen mit einer Reihe von Scherben und eineni
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Bronzeohrring (Hoffmann 1965, S. 251). Ahnliches gilt wohl fiir die vogelformigen Rasseln 

bzw. Objekte aus Rotha-Geschwitz, Kr. Borna (Coblenz 1956, S. 265f.). Aus (teilweise 

befestigten) Siedlungen stammen weitere GefaBrasseln (Dresden-Coschiitz, Dresden-Dob

ritz, Kobeln, Kr. Riesa, Burg, Lkr. Cottbus, Gorlsdorf, Kr. Luckau, Malitschkendorf, Kr. 

Herzberg u. a.). Die Fundstelle von Kobeln ist eine Grube oder aber eine Herdstelle einer 

Siedlung. Hier sollen zwei Vogelrasseln aufrecht auf einer durch Brand verziegelten 

Lehmschicht gestanden haben (Bierbaum 1942, S. 224; Coblenz 1956, S. 281). SchlieBlich 

sei die Ansicht angesprochen, die geborgenen GefaBrasseln wiirden Kinderspielzeug 

darstellen. Wenn es auch solche Extreme zu geben scheint, daB sich Tonrasseln nur in 

Urnengrabern von Kindern befanden (zutreffend z. B. fiir die Funde in dem polnischen 

Graberfeld von Laski, Woj. Kalisz), so sind Rasseln denn doch auch zu beobachten in 

Mehrfachbestattungen von Erwachsenen und Kindern sowie in Erwachsenengrabern. 

Folgende Zuordnungen sind aufgrund von vorgenommenen Leichenbranduntersuchungen 

mbglich:

1. Erwachsenengraber: Bahnsdorf, Kr. Herzberg (Grab 3); Bautzen (ehem. Artilleriekaserne); 

Borken, Kr. Herzberg (Graber 4 und 20); Niederkaina, Kr. Bautzen (Grab A/118).

2. Mehrfachbestattung von Erwachsenenund Kindern: Erkner, Kr. Fiirstenwalde (Grab 5 : 1 Erwach- 

sener, 1 Kind und 1 Tier); Kleinrossen, Kr. Herzberg (1 Erwachsener, 1 Kind); Liebersee, Kr. 

Torgau (Grab 29; 1 Erwachsener, 1 Kind); Strobitz, Kr. Cottbus (Grab 20: 1 Erwachsener, 

5 Kinder); Woltersdorf, Kr. Fiirstenwalde (Grab 1: 1 Erwachsener, 1 Kind).

3. Kindergraber: Bautzen (Grab 26/56/XII); Erkner, Kr. Fiirstenwalde (Grab 2); Lanz, Kr. 

Ludwigslust (Grab 378: 2 Rasseln); Liebersee, Kr. Torgau (Graber 7 und 45); Neu-Lbnnewitz, Kr. 

Bad Liebenwerda; Tauer, Kr. Guben; Woltersdorf, Kr. Fiirstenwalde (Grab 18); Zaacko, Kr. 

Luckau; Zeithain, Kr. Riesa.

Jedoch waren Argumente und Gegenargumente zu finden, inwieweit es sich bei den 

Erwachsenen um Frauen bzw. schwangere Frauen handelt.

Ein zweiter zeitlicher Schwerpunkt fiir die Verbreitung von keramischen GefaBrasseln in 

Ostdeutschland findet sich in der Slawenzeit (6. — 10./12. Jh.) (z. B. Heise 1988, Nr. XLIX; 

Schmidt 1989, S. 48L, 64; Slawen 1985, S. 292, 321) (vgl. Fundliste 4). Einen Formentyp 

bilden eiformige Rasseln. Was die in Ostdeutschland bisher gefundenen neun Rasseln dieses 

Typs betrifft, so haben sie eine Hbhe zwischen 3,9 und 5,7 cm. Sie sind ahnlich denen der 

Lausitzer Kultur gefertigt, d. h. aus zwei Halften zusammengesetzt, gebrannt und dazu 

mbglicherweise glasiert. Von den bekannten Objekten ist etwa die Halfte mit 

Strich-/Rillenmustern verziert (die andere Halfte ist unverziert), ebenso etwa die Halfte ist 

glasiert (die andere Halfte unglasiert), und es gibt glasierte unverzierte wie auch unglasierte 

verzierte Exemplare. Diese Eirasseln sind wohl zum groBen Teil heimische Produkte. Sie 

stammen vorwiegend aus Siedlungen bzw. Burgen; nur in einem Fall (Branden

burg-Neuendorf) handelt es sich um einen Grabfund (Erwachsenen-Kbrpergrab). Die 

Fundorte sind oftmals Handelsplatze, so daB das Vorhandensein moglichen Imports wie 

auch die Verbreitung des Branches leicht erklart werden konnten.

Was die Funktion der Objekte betrifft, so ist eine Verbindung dieses Formtyps mit dem 

„Osterei“-Brauch anzunehmen, welcher nun wiederum mit der Vorstellung von Fruchtbar- 

keit zusammenhangt (Alfawicka 1970; Knorr 1938). Vielleicht spielt auch die Idee vom 

„Gebarstein“ (auch „Adler“- oder „Klapperstein“, also Toneisensteine mit Konkretionen 

im natiirlich gebildeten Hohlraum) im indoeuropaischen Gebiet mit hinein, als Schutz der 

Schwangeren (symbolisiert durch den Hohlkorper) vor einer Friihgeburt (Embryo 

symbolisiert durch die Rasselsteinchen) gedacht (Moschkau 1954).

Einen anderen Formtyp bilden die sogenannten Warzenrasseln. Das sind kugelformige 

GefaBrasseln aus Keramik, in deren Wandungen buckelartige Zapfen eingebracht wurden. 

Die Herstellung geschah so: Aus feuchtem Ton wurden zwei Halb-Hohlkugeln geformt, 

dahinein bohrte man die Locher fiir die spater einzusetzenden Zapfen, dann gab man die
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Rasselsteinchen ein und fiigte die beiden Hohlkugelhalften zusammen. Es folgte der erste 

Brennvorgang, wobei die Locher zur Regulierung der erwarmten Luft im Innern gedient 

haben kbnnen. Dann wurden die (etwa 20) Warzen aus feuchtem Ton eingezapft und die 

farbige Glasur aufgetragen. Ein zweiter Brennvorgang schloB sich an.

Nach heutiger Kenntnis wurden solche Warzenrasseln in Massenproduktion sehr 

wahrscheinlich auf dem Gebiet der Kiever Rus ini 11./12. Jh. hergestellt und exportiert. 

Erhebungen aus den 50er und 60er Jahren brachten fur das polnische Gebiet allein 15 

Fundorte (Hilczerowna 1950/53; Kostrzewski 1968). Audi auf dem Territorium des 

bstlichen Deutschland sind bisher acht soldier Objekte ausgegraben worden. Dabei ist 

darauf aufmerksam zu niachen, daB diese Region in der Verbreitung nur periphere 

Bedeutung hat, und es ist wohl auch von Importen weniger aus der Kiever Gegend als mehr 

aus den naheren polnischen Gebieten auszugehen. Die Funde in Ostdeutschland sind 

iiberwiegend in Siedlungen gemacht worden. Der Durchmesser der Rasseln einschlieBlich 

Zapfen schwankt zwischen 3,6 und 5,2 cm. Die Restgruppe setzt sich aus anderen 

Formtypen zusammen: Es gibt kegelstumpffdrmige, zoomorphe, vasen- und birnenfdrmige 

Beispiele. Einen Sonderfall, weil bereits ins 5. Jh. zu datieren, stellt die kugelformige 

Keramikrassel aus Klein Kbris, Kr. Kbnigs Wusterhausen, dar (Gustavs 1978, S. 86).

Wegen der nur geringen Zahl von Tonrasselfunden aus der Slawenzeit in Deutschland 

und wegen des Fehlens einer Monographic, die die polnischen, ukrainischen, ostdeutschen, 

schwedischen, belorussischen usw. Funde im Zusammenhang diskutiert, sind konkrete 

Aussagen zur Funktion noch nicht mbglich. Zu denken geben muB jedenfalls, daB sich z. B. 

die polnischen Funde nicht auf Ei- und Warzenrasseln reduzieren lassen. Legt man die von 

Z. Hilczerowna (1950/53) und J. Kostrzewski (1968) erfaBten 56 polnischen Tonrasseln aus 

der diskutierten Zeit zugrunde, so ergaben sich an Formtypen: eifbrmige (44,6%), 

kugelformige (meist Warzenrasseln) (32,1%), tonnenformige (12,5%), flaschen- und 

vasenfdrmige (8,9%) und kegelstumpffdrmige (1,8%).

Einschrankend muB auch fur die slawischen GefaBrasseln gesagt werden, daB die 

Typeneinordnung nicht problemlos ist. Dennoch ergibt sich, daB auBer dem eiformigen und 

kugelformigen Typ (meist Warzenrasseln) noch ein Rest von nahezu einem Viertel aus 

verschiedenen weiteren Formen iibrigbleibt, so daB eine Ableitung von Bedeutungen und 

Funktionen etwa nur aus dem eiformigen Typ unzulassig einschrankend ware. Auf die 

Warzenrasseln bezogen ist ohnehin zu diskutieren, welchen Sinn die Warzen oder Zapfen 

wohl batten (auBer einem utilitaristischen aus der Technologic), bzw. ob z. B. eine 

Nachbildung konkreter Naturobjekte zugrunde liegt. Insofern besteht z. Z. fur die 

slawischen Rasseln ein nicht minder groBes Feld von Deutungsmoglichkeiten wie fiir die 

Lausitzer Rasseln. Ausgehend von der geringen GrbBe, der Existenz von Standflachen bei 

nahezu zwei Drittel der Rasseln (iibrigens gibt es — im Vergleich zu den Lausitzer 

Exemplaren — zwar ebenfalls Handhaben, aber im Gegensatz zu jenen keine Aufhange- 

dsen) sowie von Verzierungen bei etwa drei Viertel der Exemplare (Punkte, Striche, Linien), 

ist auch fiir die slawischen Tonrasseln nicht die Funktion als Musikinstrument, sondern als 

Schallgerat anzunehmen, das wesentlich optisch-kommunikative, symbolische, ma- 

gisch-religibse Aspekte einschlieBt.

Idiophone: Schiittelidiophone (GefaBrasseln aus Metall, Rollschellen) (Abb. 1)

Rollschellen sind als GefaBrasseln aufzufassen, die an der Unterseite einen oder mehrere 

Schlitze haben, womit Schallverstarkung entsteht; im Innern befinden sich bewegliche 

Rasselkbrper. Derartige Objekte sind mehrfach in Mittelasien (7,/8. Jh. u. Z.) ausgegraben 

worden, und zwar aus Bronze, Gold und auch Ton, in Kugelform sowie zoomorph. Letztere
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hangen wohl mit Fruchtbarkeitskulten (Rinder- bzw. Stierkulten) zusammen. Wahrschein- 

lich sind die metallenen Rollschellen eber existent als die keramischen. Anhand der 

mittelasiatischen Ausgrabungsergebnisse konnen verschiedene Verwendungsmdglichkei- 

ten erscblossen werden (Karomatov/Meskeris/Vyzgo 1987, S. 112 ff.):

1. getragen vom Menschen an Hals, Arm, Rein, Kopf, Haar,

2. getragen vom Menschen an der Klei dung,

3. Teil des Zaumzeugs von Tieren, insbesondere Pferden,

4. angehangt an Gebrauchsgegenstande des Menschen,

5. geschiittelt vom Menschen beim Ritus und beim Tanz.

Der Verwendung als Schmuck ging sehr wahrscheinlich die Amulettfunktion voraus, und es 

ist fur einen langeren Zeitraum von der gleichzeitigen Existenz der Schmuck- und der 

Amulettfunktion auszugehen.

Fur Agypten sind metallene Rollschellen in ptolemaischer Zeit belegt, mbglicherweise 

aber sind Darstellungen aus dem Neuen und Alten Reich sowie der neolithischen 

Negadah-I-Phase mit kugelfdrmigen Gegenstanden fur den Zopf- und Halsschmuck 

ebenfalls als Rollschellen zu interpretieren (Hickmann 1961, S. 104, 164, 168). Wie fur die 

anderen Gefaffrasselarten auch, so kann fiir die Rollschellen ebenso die Aneinanderreihung 

als „Spiel“, als Schellenband fiir Hand- und Fufigelenk z. B., ethnologisch nachgewiesen 

werden. Das dstliche Deutschland hat mit dem Fund von Klein Jamno, Kr. Forst, ein aus 

der Billendorfer Gruppe (also aus der friihen Eisenzeit) stammendes Beispiel vorzuweisen. 

Es wurde als Einzelobjekt in einem Urnengrab gefunden. Die kleine Bronzeschelle hat einen 

Durchmesser von 1,5 X 0,9 cm (Buck 1977, S. 52).

Die iiberwiegende Zahl von Rollschellen jedoch datiert in die Zeit des 8. — 12. Jh. u. Z. 

Samtliche Exemplare sind unter 4 cm Durchmesser und besitzen eine Ose oder durchbohrte 

Lasche. An ihrer Unterseite sind die metallenen Hohlkorper oft iiber Kreuz geschlitzt. Die 

hierbei friihesten Funde stammen aus Thiiringen, damals (8. 10. Jh.) ein Teil des

Karolingerreiches. Sie sind deshalb von Interesse, weil die drei Bronzerollschellen 

offensichtlich zu dicht dabei im Grab gelegenen eisernen Reitersporen gehorten, also zur 

Reiterausriistung. Die betreffenden Graber bzw. Graber mit Sporen iiberhaupt gehorten zu 

den besonders reichhaltig ausgestatteten eines Reihengraberfeldes mit 327 Bestattungen 

von Mannern, Frauen und Kindern. Es ist aber zu vermuten, dab die spezifische 

Kombination Sporen und Rollschellen mit dem siidostlichen Donaugebiet zusammenhangt 

(Deubler 1966; 1973).

Die iibrigen Objekte sind samtlich in die Slawenzeit (9. —12. Jh. u. Z.) zu datieren. Sie 

wurden aus slawischen Siedlungen und Burgen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpom- 

merns geborgen. Auch sie sind beyorzugt aus Bronzeblech angefertigt worden (einmal aus 

Eisen-, einmal aus Silberblech), die Aufhangeose wurde angeldtet, der Rasselkorper war 

eine kleine Bronzekugel (bei dem silbernen Exemplar wohl eine Holzkugel). Die grofite Zahl 

an Funden stammt aus den Ausgrabungen am Loddigsee bei Parchim. Zumindest teilweise 

diirften die Objekte Schmuckelemente gewesen sein (Grebe/Gustavs 1977; Heise 1988, 

Nr. XXX, XXXI; Schmidt 1984, S. 34, 84) (vgl. Fundliste 5).

Membranophone: Rohrentrommeln aus Keramik (Abb. 4)

Aus verschiedenen mitteleuropaischen neolithischen Kulturen sind oben und unten offene 

und durchgangig hohle Gegenstande (sogenannte Tontrommeln) iiberliefert, im Prinzip 

zwei auf den kleinen Durchmessern aufeinandergesetzte Hohlkegelstiimpfe. Im ostlichen 

Deutschland begegnen sie innerhalb der Salzmiinder, Walternienburger, Bernburger

8 Jschr. mittdt. "Vorgesch., Bd. 75
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Abb. 4. Rohrentrommeln aus Keramik. 1 — mit Zapfen, Ornamenten und Symbolen, aus Gerstewitz 

(Ausgr. und Funde 31. 1986, Taf. 21 b); 2 = mit Zapfen und Ose sowie Ornamenten und Symbolen. aus 

Quenstedt (nach Frank 1986, S. 220); 3 = mit Osen, aus Biendorf (nach Frank 1986, I al. 21b): 

4 = mit Osen, aus Randan (nach Wetzel 1979, Tai. 62, 1)
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Kultur und der Schonfelder Kultur, weiterhin aucli in der Tiefstichkeramik-, der 

Havellandischen und womoglich der Kugelamphoren-Kultur. (Zur Zeit ist in Diskussion, 

ob man im erstgenannten Fad von unterscheidbaren neolithischen Kulturen — Salzmiin- 

der, Walternienburger und Bernburger Kultur — oder von einer komplexen Kultur

- Salzmiinde/Walternienburg —Bernburger Kultur — auszugehen hat.) Regionaler 

Schwerpunkt in quantitativer Hinsicht ist das Land Sachsen-Anhalt, wobei die Besonder- 

heit zu beriicksichtigen ist, dab allein 98 Trommelfunde auf den beiden Siedlungsarealen 

der Schalkenburg bei Quenstedt, Kr. Hettstedt, und der Dolauer Heide, Stkr. Halle, 

gemacht wurden. Gegenwartig ist von folgenden Quantitaten auszugehen (die erste Zahl 

betrifft jeweils Ostdeutschland, die zweite Zahl Westdeutschland; die Salzmunde/Walter- 

nienburg-Bernburger Kultur(en) weist anscheinend drei Typen von Tontrommeln auf, die 

nachfolgend als Typ 1, Typ 2 und Typ 3 bezeichnet werden) (vgl. Fundliste 6):

FundstattenanzahlTrommelanzahl

Typ 1 („Salzmiinde“ ?) 28 + 0 21 + 0

Typ 2 („Walternienburg“?) 20 + 2 16 + 2

Typ 3 („Bernburg“ ?) 131 + 10 29 + 6

Schonfelder Kultur 21 + 0 8 + 0

Tiefstichkeramik-Kultur 2 + 10 2 + 5

Havellandische Kultur 4 + 0 3 + 0

Das sind demnach 228 deutsche Objekte, davon allein 206 aus dem ostlichen Deutschland. 

Weitere etwa 23 Tontrommeln des Neolithikums wurden von Fundstatten Bohmens, 

Mahrens, Kujawiens und Danemarks geborgen.

Die umfangreiche Literatur (z. B. Behrens 1979/80; Fischer 1951; Frank 1986; Koch 

1987; Mildenberger 1952; Schrickel 1955/56; Seewald 1934) gestattet, die wesentlichen 

Erkenntnisse zusammenzufassen. Die Objekte sind charakteristisch ausgepragt, so dab 

Typen gebildet werden konnen. Die nachfolgende Tabelle stellt die Daten der Trommeln der 

vier wichtigsten Typen gegeniiber (Mabangaben in cm):

Miindungs-dm Einschnurungs-dm Boden-dm

Typl 13,5 ... 24,8 4,5... 9.0 9,4... 22,0

Typ 2 14,5 ... 28.0 5.0... 8.0 9,0 ... 17,0

Typ 3 11,0 ... 29,5 4,7 ... 12,8 9,0 ... 21,5

Schonfeld 13,5 ... 26.5 8,0 ... 10,2 12,0 ... 17,6

Hbhe Hohenverhaltnis

Ober- zu Unterteil

Typ 1 14,0 ... 27,0 1 : 1

Typ 2 15,0 ... 28,0 1,3 : 1

Typ 3 12,1 ... 34,0 1,7: 1

Schonfeld 33,0 ... 36,5 2,8: 1

Charakteristika gibt es in der Ausbildung des Oberteils (Trommeln des Typs 1 trichterfor- 

mig bis gewolbt, der Tvpen 2 und 3 gewolbt, der Schonfelder Trommeln stark gewolbt), im 

Verhaltnis der Hohen von Ober- zu Unterteil (besonders die Schonfelder Exemplare sind 

aufallend pokalformig) oder in bezug auf die Befestigungselemente (Trommeln des Typs 

1 haben 3 bis 5 tiefsitzende Zapfen, des Typs 2 6 bis 9 waagerecht durchbohrte Osen, selten 

Zapfen, des Typs 3 10 bis 15 Zapfen nahe dem Rand, aus Schonfeld 9 bis 15 Osen im oberen 

Drittel jeweils des Oberteils).

8*
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Besonderheiten stellen eine Miniaturtrommel aus Quenstedt, Kr. Hettstedt (Hohe nur 

4,5 cm), und eine Maximaltrommel aus Derenburg, Kr. Wernigerode (Hohe 46 cm), dar, 

beide Extremfalle wurden in der obigen Tabelle nicht beriicksichtigt. Bemerkenswert sind 

des weiteren Farbreste (weiBe Inkrustationen, nur fiir Trommeln des Typs 1) sowie 

Gravuren (als Linien-, Strich- und Punktmuster, aber auch als Symbole, auf der AuBenseite 

des Ober- und Untertcils, mitunter auch auf der Innenseite des Unterteils: nicht fiir 

Schonfelder Trommeln).

Die Befestigung einer Membran kann nur am Oberteil, und zwar mittels der Zapfen bzw. 

Osen unter dem Rand, erfolgt sein, da der Rand des Unterteils zuweilen wellig (Typ 3) bzw. 

die Innenseite des Unterteils teilweise graviert ist — in dem einen Faile ware eine Membran 

beschadigt worden, in dem anderen Faile ware bei Membranbezug die Gravur nicht 

sichtbar. Wahrscheinlich wurde die iiber den Rand des Oberteils gelegte Membran oberhalb 

der Befestigungselemente abgeschnitten, durch am Membranrand angebrachte Locher eine 

Schnur gezogen und diese im Zickzack zwischen Membran und Zapfen bzw. Osen 

festgezurrt. Eine zusatzliche Spannung der Membran zum Erhalt einer hdheren Frequenz 

und helleren Klangfarbe kdnnte durch Erwarmen erzielt worden sein. Es lagen demnach 

einfellige Rbhrentrommeln vor. Die Trommeln wurden wohl an der Hiifte getragen, und auf 

ihnen wurde wohl auch so gespielt. Dafiir sprechen einzelne Henkelosen am Oberteil in 

Nahe der Einschniirung, durch die offenbar eine weitere entsprechende Schnur gezogen 

wurde, aber auch die Einschniirung selbst ware zum Umgurten einer Trageschnur geeignet.

Man trifft auf Tontrommeln sowohl in Siedlungen als auch in Grabern, und die Symbole 

deutenebenso auf Vegetations- und Sonnenkult wie auf Totenkult. Charakteristisch ist, daB 

Funde in Grab- und Opferplatzbereichen iiberwiegend zerscherbt und unvollstandig waren, 

d. h. es ist wohl vom bewuBten Zerscherben als Analogon zum Tod auszugehen. Dabei ist 

zumindest fiir die Salzmiinde/Walternienburg ~ Bernburger Kultur und die Schonfelder 

Kultur auszusagen, daB das Zerscherben auBerhalb des Grabes geschehen sein muB, denn es 

fehlten Scherben im Grab, gleich, welche Bestattungsart gewahlt wurde (z. B. Salzmiin- 

de/Walternienburg — Bernburger Kultur: Flachgrab von Biendorf, Kr. Bernburg, mit der 

Bestattung einer Frau mit Kind sowie einer Kuh mit Kalb; Mauerkammergrab von 

Heiligenthal I, Kr. Hettstedt, mit einem Skelett, von Westerhausen, Kr. Quedlinburg, mit 

unter zebu Skelettresten; Steinkistengrab von Hornsommern, Kr. Bad Langensalza, mit 

drei Skeletten) (Frank 1986, S. 125 ff., 133 ff., 139ff. und 237). In dem Steinpackungsgrab 

von Heiligenthal II scheinen in die Steinschiittung etwa 200 Keramikscherben (darunter 

drei unvollstandige zerscherbte Trommeln) gestreut worden zu sein. Im Nietlebener 

Rampenkistengrab fanden sich Trommelscherben mit anderen Scherben zusammen 

innerhalb der Grabeingangsverfiillung (Frank 1986, S. 153ff., 169ff.). In Schonfelder 

Brandgrabern erscheinen im pars-pro-toto-Prinzip mitunter sogar nur Einzelscherben 

(Gerwisch, Wahlitz, Kr. Burg, Klein Moringen, Schenfeld, Kr. Stendal, Polkern, Kr. 

Osterburg: Wetzel 1979, S. 132, 153, 167, 177f., 185).

Keramiktrommeln sind auch ethnologisch nachweisbar, etwa als einfellige darabukka, 

die unter diesem und anderen Begriffen in dem Areal Nordafrika/Kleinasien/Vorderasien zu 

finden ist (vgl. etwa Collaer/Elsner 1983, S. 24, 69, 78f., 81. 93, 165, 168 f. u. a.). Weitere 

Gebiete mit Tontrommeln sind Siidostasien und Mittelamerika (u. a. bei Sachs 1913, S. 385; 

1929, S. 134).

Man muB nicht davon ausgehen, daB die Membranbefestigung an Keramiktrommeln nur 

iiber Zapfen und Osen gelbst werden kann. In die Diskussion um die Existenz von 

archaologischen Tontrommeln kbnnen auch die ebenfalls aus der Zeit der Trichterbecher- 

kulturen stammenden, Kegelstumpfringe darstellenden Keramikgegenstande aus Ger

wisch, Kr. Burg, Mahndorf, Kr. Halberstadt, Gatersleben, Kr. Aschersleben, und 

Hopfenberg, Kr. Bitterfeld, einbezogen werden. Diese Objekte sind wie die oben
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beschriebenen Keramiktrommeln oben und unten offen und durchgangig hohl, sind jedoch 

nur einfache Kegelstumpfringe und haben am oberen wie unteren Rand einen oder zwei 

Kranze aus konischen Durchlochungen. Man kann sich hier Membranbefestigung mit 

Holzstiften vorstellen. So konnten diese Gegenstande als zweifellige Trommeln benutzt 

worden sein (Lies 1954). Die Mbglichkeit der Verstiftung von Membranen uber eine 

Lochreihe unter dem Rand ist weiterhin an GroBgefaBen mit Boden zu beobachten, die 

gleichfalls aus Trichterbecherkulturen stammen, gefunden z. B. in Kohlsdorf und Tre- 

batsch, beides Kr. Beeskow, und in der halleschen Umgebung (Behrens/Schrbter 1980, S. 

33, 124ff.; Holz 1967). So aufgebaute GefaBe sind als Kesseltrommeln (Pauken) mbglich. 

Keramische Pauken, also BodengefaBe, iiber deren Offnung eine Membran gespannt wird, 

sind aber aucb mit einem Osenkranz gleich dem der keramischen Rbhrentrommeln aus der 

Salzmiinde/Walternienburg  —Bernburger Kultur und Schbnfelder Kultur denkbar. Die 

Deutung eines entsprechenden GefaBes aus Egeln, Kr. StaBfurt, als Pauke ist nicht abwegig 

(Behrens 1963; Koch 1987, S. 124). Es sei darauf hingewiesen, daB Keramikpauken in 

groBer Formenvielfalt — von halbkugeligen Schalen bis zu relativ enghalsigen Kriigen 

— und mit unterschiedlichen Arten der Membranbespannung noch heute ethnologisch in 

weiten Gebieten Afrikas, Siidindiens und Amerikas zu belegen sind.

Im iibrigen ist — ebenfalls ethnologisch zu bestatigen — wohl auch in manchen 

neolithischen archaologischen Kulturen damit zu rechnen, daB GefaBe ohne Membran als 

Idiophone, speziell Aufschlagidiophone, genutzt wurden, indem auf die Keramikwandung 

selbst mit Handen oder Schlageln interpretiert wurde. Fiir archaologische Kulturen aber 

kann, zumindest heute, dies nicht beweiskraftig gemacht werden. Mit den letzteren 

Gedanken soli die musikalische Relevanz von keramischen Gegenstanden iiberhaupt 

angedeutet werden.

Resonatoren

Zusammen mit Schallgeraten seien zwei Objektarten genannt, die akustische Funktion 

haben konnen.

Die eine Art sind Gesichtsmasken, sofern sie vor das Gesicht so gehalten werden, daB 

damit die menschliche Stimme verfremdet wird. Aus dem Mesolithikum iiberlieferte 

Hirschschadelmasken sind im ostlichen Deutschland aus Berlin-Biesdorf, aus Hohen 

Viecheln, Kr. Wismar (zwei Exemplare), und Plau, Kr. Lubz, bekannt (Gramsch 1973, 

S. 43, 91), womit die Mbglichkeit einer solchen Verwendung anzusprechen ist. Die andere 

Art wird durch Resonanztbpfe reprasentiert, die in Kirchengiebeln mit der Offnung nach 

auBen so eingebaut wurden, daB mit ihrer Hilfe der Nachhall weicher wurde. Beispielweise 

konnte man sie in zwei mecklenburgischen Dorfkirchen, in Brussow, Kr. Pasewalk (6 

Tbpfe), und in Schmolln, Kr. Prenzlau (5 Tbpfe), fiir das Mittelalter im ostlichen 

Deutschland feststellen (Drager 1978). Die Kenntnis iiber solche Effekte geht bis in das 

antike Rom zuriick.

Aerophone: Wirbelaerophone (Schwirrer) (Ahl). 5)

Zu den altesten Schallgeraten der Menschheit gehoren Schwirrplatten. Instrumentenkund- 

lich gesehen, sind solche Objekte — aus verschiedenen Materialien wie Holz oder Knochen 

gefertigt — Wirbelaerophone. Sie haben eine mehr oder weniger langlich-ovale Form, eine 

geringe Dicke und ein auBermittiges Loch, durch das eine Schnur gezogen wird, mit deren 

Hilfe das Gerat iiber dem Kopf kreisend bewegt wird; auch konnen anstelle der Locher
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auBermittig an einem Ende Kerben zum Verknoten einer solchen Schnur angebracht 

worden sein. Durch das Wirbeln entsteht ein summender, surrender Ton, dessen Frequenz 

von verschiedenen Faktoren abhangig ist (GrbBe des Schwirrers, Form, Umdrehungs- 

geschwindigkeit, Winkel zum Erdboden u. a.) (Schneider 1965; Zerries 1942).

Schwirrplattchen aus Elfenbein mit Durchbohrung sind bereits fur das Mittelpalaolithi- 

kum bei den Neandertalern nachgewiesen worden (Pin Hole in den Creswell 

Crags/England). Moglicherweise kann man ein ahnliches ovales Elfenbeinplattchen aus 

Tata (Ungarn) aus der gleichen Zeit auch so deuten — obwohl es noch rote Farbspuren und 

Spuren vom Polieren hat, fehlt ihm jedoch die Durchbohrung. Aus dem Jungpalaolithikum 

datieren weitere Funde: aus Stellmoor (Norddeutschland), aus der Grotte von La Roche 

a Lalinde sowie den Abris du Bois de la Garonne und Laugerie-Basse (Siidfrankreich) usw. 

Analog dem fruheren Fund von Tata sind wohl die ungelochten, aber gravierten Plattchen 

aus Eliseevici bei Brjansk (RuBland) einzuschatzen. Samtliche genannten Funde stehen in 

magisch-kultischen Zusammenhangen (Maringer 1982, S. 127, 129).

Musikethnologische Parallelen finden sich in vielen Gebieten der Welt (wohl ausgenom- 

men West- und Zentralasien). Die sudamerikanischen Bororo stellen sie in Langen zwischen 

30 und 150 cm her. Australier kennen kleinere fur den Liebeszauber (15 bis 25 cm) und 

groBere fur die Initiation (40 bis 65 cm). Die Pygmaen Zentralafrikas betrachten das 

Schwirrholz als Sinnbild fiir den Ahnherrn, als Schrecken fur Kinder und Frauen, als 

geheiligten Gegenstand fiir die Schule der Initianden, als Nachahmer des Donnerrollens. 

Vieles davon ist weltweit identisch oder analog. Die australischen Jager und Sammler 

haben Schwirrhblzer in Rhombenform und versehen sie mit dem Fischsymbol. Fisch bringt 

Assoziation zu Wasser und Fruchtbarkeit, letzteres aber schafft logische Verkniipfung mit 

Leben und Tod, deren Symbole gleichfalls auf dem Schwirrholz aufgetragen sein konnen. 

Die Initianden erfahren erst den ,,Tod44 als Nichtinitiierte, um ins Leben der Initiierten 

eintreten zu konnen. So wird der Gebrauch des Schwirrholzes innerhalb der Schule der 

Initianden erklarlich, und, wahrend Frauen und Nichtinitiierte niemals das Schwirrholz 

erblicken diirfen, sondern nur durch dessen Ton Furcht vor dem Geheimnis bekommen, 

werden die Initiierten in die „Stimme des Ahnherrn44 eingeweiht, erfahren von der 

Bedeutung des Ahnherrn als Schiitzer der Gens und assoziieren diesen Schutz bei der 

kreisenden Bewegung des mit „auBermenschlichem“ Klang surrenden Schwirrholzes iiber 

den Kopfen.

Schwirrplattchen finden sich in groBerer Zah] wahrend des Mesolithikums auch in 

Ostdeutschland (Beltz 1910, S. 39; Gramsch 1973, S. 38f., 90; vgl. Fundliste 7). Die 

erhaltenen Objekte sind nicht aus Holz, sondern aus Knochen hergestellt. Die Form der 

mesolithischen Funde ist, sieht man von einem nur bedingt als Schwirrgerat zu deutenden 

Exemplar aus Hohen Viecheln ab, langlich-oval mit Tendenz zur Stromlinienform. Die 

Durchbohrung befindet sich an dem einen (breiteren) Ende. die MaBe lagen zwischen 13 

und 21 cm Lange, 2,0 bis 2,5 cm Breite und unter 0,7 cm Starke. Zwei der sieben (bzw. acht)

Abb. 5. Verschiedene Instrumenttypen. 1 = Pfeifschraper, Knochen, friihes Neolithikum, aus La- 

schendorf (nach Schoknecht 1989, Abb. 2j); 2 = Pfeife, Knochen, Slawenzeit, aus Neubrandenburg 

(nach Schoknecht 1975, Abb. 3); 3 = GefaBpfeife, Keramik, Lausitzer Kultur (nach Rieche 1990, 

Nr. TR 61); 4 = GefaBpfeife, Keramik, spates Mittelalter, aus Heyerode (nach Barthel 1975, Abb. 1);

5 = Schwirrscheibe, Knochen, Mesolithikum, aus Pritzerbe (nach Gramsch 1973, Abb. 27, 1);

6 = Flotenfragment, erhalten zwei Griffldcher, Knochen, Jungpalaolithikum, aus Ranis (Wiss. Z. 

M.-Luther-Univ. 10, G 3, 1960, Taf. 1,2); 7 = Flbte mit drei Grifflbchern und Daumenloch sowie 

Kernspalte, Knochen, friihes Mittelalter, aus Tutzpatz (nach Schoknecht 1975, Abb. 2); 8 = Signal-

pfeil, Geweih, Slawenzeit, aus Usedom (nach Lampe 1987, Abb. 1)
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Knochenschwirrplattchen sind verziert: Das Beispiel aus Pritzerbe, Lkr. Brandenburg, hat 

eine Wellenlinie aus Punktreihen, die untere Spitze ist durch eine querende Doppelrille 

abgesetzt. Das Objekt aus Fernewerder, Kr. Nauen, hat vier Reihen aus V-Motiven. 

Dagegen besaB das bronzezeitliche Schwirrplattchen aus Gadebusch eine rechteckige Form 

mit abgerundeten Ecken und an dem gelochten Ende die Ausarbeitung eines „Fisch- 

schwanzes“; die Oberflache ist mit Linien und schachbrettartigen Mustern verziert.

Solche Gegenstande sind verschieden gedeutet worden (als Fischschuppmesser, Falzmes- 

ser, Nadel, Saumglatter, Felloser, Netzstricker), bis sie erstmals D. Peyrony (1930) mit den 

Schwirrhdlzern der Australier verglich und A. Rust (1943, S. 185) praktische Versuche an 

entsprechenden Objekten aus Stellnioor unternahm (die Schwirrplattchen aus Stellmoor 

ergaben ubrigens nur linkskreisend einen Ton).

Angesichts von Analogien in der Form zwischen Schwirrplattchen und bestimmten 

Anhangern an Ketten sollte durchaus die Frage aufgeworfen werden, oh sie bewuBt 

angestrebt wurden, ob sie von den damaligen Menschen festgestellt wurden oder ob es sich 

uni zufallige Analogien handelte. Wie auch immer, es ist jedenfalls Formenanalogie z. B. 

zwischen den langlich-ovalen Schwirrplattchen und den stromlinienformigen Karnivoren- 

und Wildschweinzahnen an solchen Ketten zu konstatieren. Dabei ist die Amulettfunktion 

urspriinglicher anzusetzen als die Schmuckfunktion — mit dem Tragen einer solchen Kette 

meinte man die Krafte der betreffenden Tiere auf den menschlichen Trager zu vererben. Es 

ist in diesem Zusammenhang weiterhin auf die formanalogen Keramikscherben der 

Stichbandkeramik-Kultur hinzuweisen, die ebenfalls teilweise wie die Schwirrplattchen 

auBermittig, <1. h. am Ende, durchbohrt waren (Kaufmann 1976, S. 64ff.). Aufgrund der 

geringen GrbBe kommen gewiB weder die durchlochten Zahne noch die durchlochten 

Keramikscherben als tatsachliche Schwirrplattchen in Betracht, aber Analogic- und 

Substitutions-Beziehungen zu den Schwirrplattchen batten existieren konnen, so wie (bei 

den Australiern) zwischen den Schwirrhdlzern und den steinernen nichtdurchlochten 

tjuringas, die dieselbe Form hatten, dieselben Symbole trugen und zum selben Bedeutungs- 

komplex gehdrten (Collaer 1965, S. 162f.) (Abb. 6).

Es ware zu untersuchen, ob die palaolithischen und mesolithischen sogenannten 

Lochstabe ebenfalls Beziehungen zu den Wirbelaerophonen haben. Solche Lochstabe sind 

bekanntlich funktional noch nicht sicher bestimmbar („Kommandostab“, Pfeilstrecker, 

Speerschleuder, Spitzhaue). Es sind in der Regel Segmente von Ren- oder Hirschgeweih- 

stangen (uni die 20 bis 40 cm Lange), die bearbeitet, mit Bildern, Symbolen und 

Ornamenten verziert und an einem Ende durchlocht wurden. Die Segmente reichen von der 

Rose bis iiber den MittelsproB. Aug-, Eis- und MittelsproB wurden abgetrennt. Die 

Durchlochung geschah in Hbhe des AugsproBansatzes. Bearbeitung und Verzierung der 

Oberflache verweisen eher auf magisch-kultischen Gebrauch denn auf ein Produktions- 

instrument. Bemerkenswert sind die bildlichen Darstellungen (Wildpferd, aber auch Ren, 

Steinbock, Bar, Wildrind, Fisch, Schlange, Pflanze) und Symbole (Harpunenspitze) wie 

Ornamente (Zickzacklinien) aus der jagerischen Sphare. Bemerkenswert ist aber auch das 

haufige Abbrechen am distalen Ende einerseits und an der Durchbohrung andererseits. Was 

die Durchbohrung betrifft, bleibt festzuhalten, daB sie infolge Belastung in Richtung der 

Langsachse des Gerates ovalisiert wurde und daB die Lochinnenseite wie nach Ausscheuern 

durch einen Riemen oder eine Schnur poliert ist (Zotz 1939/40, S. 8, 15). Durch praktische 

Versuche von Nachbildungen ware zu testen, inwieweit solche Lochstabe als Wirbelaero- 

phone hatten gebraucht werden konnen. Selbst Mehrfachlochungen in der Langsachse, wie 

sie gelegentlich vorkommen, sind auch bei Schwirrplattchen zu beobachten — sie 

beeinflussen den Ton (Hickmann 1955, S. 151 ff.). Eine andere unter Musikwissenschaftlern 

diskutierte Verwendung ist die als Trommelschlagel (Stockmann 1985, S. 158). Es sind zwar 

bislang noch keine dazugehorigen Trommeln gefunden worden, jedoch kdnnte das ein



Musikarchaologische Quellen aus dem ostlichen Deutschland 121

Problem des Materialerhalts sein (z. B. Trommeln aus Holz, aber Schlagel aus Geweih). Der 

Bruch an der Lochung kann ebenso Ergebnis von Dauerschlagbeanspruchung wie auch von 

Dauerschwingbelastung (dutch Zug) sein (Lochstabe im ostlichen Deutschland: u. a. 

Gramsch 1973, S. 91: 1979; vgl. Fundliste 8).

Aerophone: Fldten ohne Kernspalte (Pfeifen) (Abb. 5)

Die Diskussion um die Benutzungsweise der gelochten Phalangen aus dem Jungpalaolithi- 

kum und dem Mesolithikum ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Deutlich jedenfalls ist 

geworden, dab nur die als eigentliche Lochphalangen anzusprechen sind, bei denen das 

Loch nicht Folge eines Zersetzungsprozesses und nicht Folge eines Raubtierbisses ist, 

sondern zweifelsfrei dutch menschliche Bearbeitung (Bohrung, Schnitzen, Schlagbohrung) 

zustande gekommen ist. Solche Lochphalangen sind auch im ostlichen Deutschland 

gefunden worden (Jungpalaolithikum, z. B. Ranis/Ilsenhbhle, Kr. PbBneck; Mesolithi

kum, z. B. Hohen Viecheln, Kr. Wismar).

Es sind verschiedene Thesen der Verwendung aufgestellt worden (Entfernung des Marks 

zum Verzehr, Aufbewahrungsflaschchen fur Pfeilgift, Werkzeug, Opfer, Amulett, Jagd-
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pfeife).Was die Jagpfeifenthese betrifft — sie wurde seit Ende der 60er Jahre des 19. Jh. 

mehrfach von franzosischen Archaologen geauBert und dann sehr von deutschen vertreten 

(vgl. auch Lartet/Christie 1875/76; Wetzel/Bosinski 1969, S. 12611.) — so ist zunachst 

festzuhalten, daB mittels solcher Lochphalangen tatsachlich Pfeiftone erzeugt werden 

konnen. Das ist abhangig vom Erhaltungzustand insbesondere der Durchlochung und von 

deren GrdBe (Megaw 1960; Salmen 1970; Seewald 1934, S. 22 ff.). Ein solcher Fakt darf 

allerdings nicht dazu verfiihren, sich anderen Erklarungsversuchen zu verschlieBen. Die 

Ausgrabungen von Hohen Viecheln jedenfalls geben deutlich Argumente gegen die 

J agdpfeifenthese, denn bier wurden durchlochte Phalangen nocb im FuBverband angetrof- 

fen. Das bedeutet, daB wahrend und nach der Durchlochung und zum Zeitpunkt des 

„Wegwerfens“ die Objekte sich noch im mit Haut und Sehnen versehenen Gesamtverband 

befunden haben miissen (Schuldt 1957, S. 27f., 34; 1961, S. 128f.). Es ware an einen 

Jagdritus zu denken, eventuell an die symbolische Lahmung des zu jagenden Tieres, 

praktiziert an eiuem Opfertier.

Nicht geklart ist weiterhin die Funktion von Geweihgeraten, die wohl in die rbmische 

Kaiserzeit zu datieren sind. Geweihsprossen haben kurz nach dem Stangenansatz eine bis 

zur Spongiosa fiihrende Einkerbung; eine zweite kann in der Mitte der Sprosse auf der 

Innenseite der Kriimmung vorhanden sein. Die Spongiosa ist vom Stangenansatz her 

ausgehdhlt. Die Annahmen des Verwendungszwecks reichen vom Trensenknebel iiber 

Eggenzahn, Pfriemen, Bogenbestandteil u. a. bis bin zur Jagdpfeife. Letztere These wird 

durch Mildenberger abgelehnt (Leube 1975, S. 36; Mildenberger 1953): Die zweite breite 

Kerbe an der Kriimmungsinnenseite hat keine erkennbare akustische Funktion, und 

anstelle der ersten Kerbe ist mitunter ein Loch eingebohrt.

Knochen- und Keramikpfeifen, die zweifelsfrei der Tonerzeugung gedient haben, sind fiir 

das ostliche Deutschland erstmals aus dem friihen Neolithikum, dann erst wieder aus 

spateren Zeiten iiberliefert (vgl. Gralow 1982; Schoknecht 1975; 1986, S. 316; vgl. 

Fundliste 9).

Eine Sonderstellung nimmt der fruhneolithische Pfeifschraper aus Laschendorf, Kr. 

Waren, ein (Schoknecht 1989). Das Objekt wurde in einem Grab der Trichterbecherkultur 

gefunden. Dicht dstlich vor einem linksseitigen Hocker, parallel zum Unterarm, befand sich 

ein 10,4 cm langer Hohlstab, der einerseits als Pfeife (allerdings mit ausgebrochener 

Anblasvorrichtung; runder Aufschnitt; zylindrische Bohrung), andererseits als Schraper 

(„Perlstab“ aus 12 Gliedern) ausgebildet ist. Es ist darauf aufmerksam zu machen, daB die 

Grabbeigaben (Felsbeil ndrdlich des Schadels, Fingerknochen im Mund, Kragenllasche bei 

den Handen, Eberzahnlamelle um den Hals, Knochen-„Besteck“ dstlich der Hande, 

Belemnit am Knie, Flintsplitter verstreut) und die Hockerstellung auf einen bestatteten 

Schamanen deuten. Von den Objekten des „Knochenbestecks“ kdnnten weitere der 

Schallerzeugung gedient haben (evtl. Trommelschlagel, Aufschlagidiophon, Schrapstab).

GefaBpfeifen aus gebranntem Ton liegen aus der jiingsten Bronzezeit und dem Mittelalter 

vor (zur jiingsten Bronzezeit vgl. Koch 1987; Rieche 1990, Nr. TR 5, 6, 18, 21, 28, 61, 86, 

103; zum Mittelalter vgl. Barthel 1964; 1975; Heise 1988, Nr. XIV, XV; Stecher/Lappe 

1979) (vgl. Fundliste 10).

Die Objekte aus der jiingsten Bronzezeit sind deshalb interessant, weil ein Teil eine 

beabsichtigte Kombination aus Pfeife und Rassel darzustellen scheint. Zunachst lassen sie 

sich fiir den Dresdner und Bautzner Raum beweisen. Die Pfeifrasseln haben unterschied- 

liche Formen, wie sie auch bei den zeitgleichen keramischen GefaBrasseln (Lausitzer Kultur 

und Billendorfer Gruppe) existieren. Sie enthalten Rasselsteinchen im Hohlraum, und 

auBerdem hat die Wandung ein Loch, so daB diese Pfeifrasseln auch bequem anblasbar sind. 

Die Steinchen kdnnten bei einigen dieser Objekte aufgrund der groBen Offnung heraus- 

fallen. Mdglicherweise haben die tonnenfdrmige GefaBpfeife aus Kdtitz, Kr. MeiBen, sowie
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die doppelkonische mit drei Zipfeln aus Dresden-Stetzsch urspriinglich ebenfalls Rassel- 

steinchen gehabt; sie kbnnen jedoch urspriinglich nur GefaBpfeifen gewesen sein — das laBt 

sich nicht sicker belegen. Einige Formen von Pfeifrasseln sind unikat (die Mondform aus 

Radibor, Kr. Rautzen) oder werfen Fragen auf (ist die Spinnwirtelform eines Exemplars 

aus Dresden-Ubigau ein beabsichtiger Zusammenhang mit dem Spinnwirtel ?).

Aus dem Mittelalter (14. —17. Jh.) liegen insbesondere Pfeifpferdchen vor. Die am 

weitesten entwickelten Reispiele sind die aus Heyerode, Kr. Muhlhausen, da hier mit einer 

zusatzlichen Durchbohrung des Kbrpers ein „Kuckucksruf“ (b3 g3), als zwei Tone, 

interpretiert werden kann, und — ahnlich — von der Burg Gleichen bei Wandersleben, 

Kr. Gotha. Die Pfeifpferdchen stehen im Zusammenhang mit gleichzeitigen keramischen 

Vollplastiken u. a., die ebenfalls Pferde, Reiter und Kombinationen beider darstellen, 

moglicherweise Kinderspielzeuge waren und „ritterliche“ Ideale beim Kind miterwecken 

sollten, hatte doch das Pferd in verschiedenen Bereichen (Militarwesen, Jagd, Post, auch 

Landwirtschaft, Transport) eine Bedeutung.

Aerophone: Floten ohne Kernspalte

(Pfeifpfeile, Signalpfeile) (Abb. 5)

Auf Usedom, Kr. Wolgast, wurde eine 3,5 cm lange Pfeilspitze aus Geweih gefunden. Sie 

besitzt zur Spitze bin drei geglattete Flachen, am unteren Ende von zweien befindet sich 

jeweils eine Durchbohrung zum inneren Hohlraum; diese Spitze konnte auf einen Schaft 

aufgesteckt werden (Lampe 1987).

Diese Pfeilspitze aus der Slawenzeit (11./12. Jh.) hat eine Reihe von archaologischen und 

ethnologischen Parallelen. Wenige weitere europaische archaologische Beispiele stammen 

aus Skandinavien aus derselben und spaterer Zeit. Ausgrabungen im Siiden Sibiriens 

fbrderten derartige Pfeilspitzen aus der Zeit vom 3. bis zum 10. Jh. zutage. Ethnologisch 

lassen sich solche Pfeile bei verschiedenen sibirischen Vblkern (Tschuktschen, Jakuten, 

Chanten im Norden Sibiriens, Golden, Burjaten im Siiden), in China, Japan, in Brasilien 

und Panama belegen. Vom Bogen abgesendet, wird ein heulender, singender Effekt 

erreicht. Teilweise bestehen solche Heulpfeile aus einem Pfeifkorper und zusatzlichen 

durchlochten metallenen Pfeilspitzen. Die Funktion konnte auf Warnung berechnet oder 

auch der Orientierung fiir den Jager dienlich gewesen sein; gesichert ist die Anwendung zum 

Erschrecken des Gegners sowie von dessen Pferden (Adler 1902; Karomatov/Meske- 

ris/Vyzgo 1987, S. 44f.).

Aerophone: Floten ohne Kernspalte (Pfeifenspiel)

Von dem Urnengraberfeld der friihen Latene-Zeit bei Klein-Kiihnau, Kr. Dessau, wurde 

aus einer Urne das Unterteil einer Panflbte geborgen. Das auBen verzierte Fragment aus 

Harz laBt deutlich das ehemalige Vorhandensein von fiinf Pfeifen, nach dem FloBprinzip 

gebunden, erkennen. Die Pfeifen haben wohl aus Material bestanden, das sich zersetzte 

(Seelmann 1907).

Aerophone: Floten mit Kernspalte sowie Rohrblattinstrumente (?) (Abb. 5)

Das friiheste Dokument fiir ein Melodieinstrument in Ostdeutschland stellt zur Zeit 

ein Knochenflbtenfragment aus der Ilsenhdhle bei Ranis, Kr. PoBneck, dar (Hiille 1977, 

S. 121). Das Exemplar hat noch eine Lange von 7,8 cm. Die oben und unten offene Rdhre
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besitzt zwei intakte Grifflochbohrungen unterschiedlichen Durchmessers, weitere mbgliche 

Grifflocher sind ausgebrochen. Der Fund kann in das Jungpalaolithikum (Ubergang 

Moustferien — Aurignacien) datiert werden.

Zeitlich besteht fiir diesen Instrumententyp ini bstlichen Deutschland bis zum 

Mittelalter eine groBe Quellenliicke. Erst dann treten — jetzt gehauft — wieder 

Kernspaltfldten auf (vgl. Fundliste 11). Gegenwartig gibt es fiir das diskutierte Territorium 

Nachweise von 20 dieser Fldten. Ahnliche Exemplare sind in Mittel- und Nordeuropa 

mehrfach ausgegraben worden, samtlich meist ohne Fundzusammenhang, so daB eine 

exakte Zeitstellung nicht mbglich ist (etwa 9. ~ 16. Jh. mit Kulmination im 14. Jh.) (Brade 

1975).

Da eine umfangreichere Literatur iiber die einzelnen Funde in Ostdeutschland vorliegt 

(Bernhardt 1988; Heise 1988, Nr. IX, VII; Keiling 1984; Lehmkuhl 1985; Stoll 1976; 

1980a; 1980b; 1985), kann kurz beschrieben werden:

1. Der Kern (Block) ist bis auf Reste (Exemplar von Tiitzpatz, Kr. Altentreptow) nicht 

mehr vorhanden; die Rdhre ist demzufolge unten und oben offen, bei einigen 

Exemplaren ist sie bis zum Aufschnitt ausgebrochen.

2. Der Aufschnitt ist teils quadratisch, teils halbkreisfdrmig, manchmal bikonvex oder 

rund.

3. Die Zahl der Grifflocher ist fast ausschlieBlich 3; meist sind sie mittel- bis hochstandig.

4. Ein Daumenloch ist in der Regel vorhanden.

5. Die Lange bewegt sich zwischen 9,5 (Frankfurt) und 18,6 cm (Brandenburg), meist um 

14 bis 15 cm.

6. Das Material ist meist ein Unterschenkelknochen von Schaf oder Ziege, selten von 

Hund, Rind oder Hirsch; damit wird auf die Hirtensphare, in der die Fldten benutzt 

worden sein kbnnen, verwiesen.

7. Die Fundstellen sind Siedlungsbereiche, feuchte (Torf-)Wiesen und Sumpfgebiets- 

gelande.

1986 wurde bei Baggerarbeiten zur Melioration in Neukirchen, Kr. Butzow, eine etwa 

30 cm lange Holzrdhre mit zylindrischer Bohrung, sechs Griffldchern und einem Daumen

loch gefunden, welche aus dem 13./14. Jh. stammt. Ein Mundstiick (evtl. mit Biasloch, mit 

Block und Aufschnitt, mit einfachem oder doppeltem Rohrblatt) sowie ein Schallstiick 

(Schalltrichter) sind nicht vorhanden, so daB die Zuordnung zu einem Aerophontyp (z. B. 

Fldte, Chalumeau, Dudelsack) nicht sicher mbglich ist (Heise 1988, Nr. XVI)

Archaologische Parallelen sind aus dem skandinavischen/nordeuropaischen Raum 

(8./11. Jh. u. Z.) iiberliefert — hblzerne zylindrische Rdhren mit Griffldchern ohne 

Daumenloch, gleichfalls ohne wahrscheinlichem Mundstiick und Schalltrichter (Muller 

1988). Zur Erklarung bieten sich Volksmusikinstruinente aus dem Ostseeraum an. Die 

russische zalejka, der finnische huulipilli, der lettische ganurags, die litauische birbine sind 

Rohrblattinstrumente, die aus einer hblzernen zylindrischen Rdhre mit Griffldchern und 

teilweise Daumenloch bestehen. An dem einen Ende ist ein (Schilfrohr-)Mundstiick 

eingefiigt, an das andere Ende ein (Kuhhorn-)Schalltrichter angesetzt (Leisib 1986).

Aerophone: Naturtrompeten aus Keramik

Im Stadtgebiet von Greifswald wurde 1989 ein sogenanntes Aachhorn geborgen, ein Horn 

aus Ton mit Mundstiick und weitem Schalltrichter; am Tubus befanden sich zwei Tragbsen. 

Dieses Instrument ist mit einem in Aachen wahrend des Mittelalters stattfindenden 

religibsen Ritus zu verkniipfen: Jeweils im siebenjahrigen Abstand wurden seit dem 13. Jh.
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mehrtagig die Reliquien des Marienschreins vom Munster den wallfahrenden Pilgern 

gezeigt, die ihrerseits auf den in Aachener Topfereien in Massenproduktion hergestellten 

Keramikhornern diese Reliquien begriiBten. Die so geweihten Horner hatten, meinte man, 

nun apotropaische Fahigkeiten (Abwehr von Unwetter und Feuer). Das Greifswalder 

Aachhorn ist zur Zeit das einzige bekannte Beispiel fur Norddeutschland (Norddeutsche 

Zeitung, Schwerin, 30. 6. 1989). Anzufuhren ist weiterhin das Fragment eines anderen 

Keramikhorns, das beim Freilegen eines Grabens der friihdeutschen Burg Zossen 1980 

entdeckt wurde. Das Stiick verweist auf ein urspriinglich dreifach gewundenes Horn mit 

konischer Rdhre, dessen Spirale einen Durchmesser von ungefahr 22,5 bis 23,0 cm gehabt 

hat; die Wandstarke betrug 0,15 bis 0,4 cm. Ein ahnliches, aber vollstandiger erhaltenes 

Objekt aus Ton war schon zuvor in Visby (Gotland) gefunden worden. Auch dieses hatte 

drei Windungen und lief in einen Schalltrichter aus. Beide Stiicke sind in das 14. — 17. Jh. 

zu datieren (Gustavs 1982). Man darf wohl davon ausgehen, daB sowohl das Greifswalder 

Aachhorn als auch das Zossener Horn nicht der Interpretation von Melodien, sondern von 

wenigen Einzeltonen dienten.

Aerophone: Naturtrompeten aus Metall und mit Kesselmundstiick (Abb. 7)

Metallene Kesselmundstiickinstrumente zeigen fiir Mecklenburg-Vorpommern in der 

Bronzezeit (Montelius II bis V) eine Fundhaufung (vgl. Fundliste 12). Die geborgenen 

Instrumente sind deshalb bedeutsam, weil ziemlich liickenlos eine Entwicklung zu belegen 

ist, an deren Ende die Lurenform steht:

1. Tierhorn als Biashorn (nicht nachweisbar, wohl aufgrund der Zersetzung des organi- 

schen Materials).

2. Tierhorn mit Bronzeteilen (Schalltrichter von Bochin, Kr. Ludwigslust, Mundrohr von 

Teterow, Mundrohr, Tragring und Schallrohr von Wismar).

3. Bronzehorn, das aus gegossenen Teilrohren, deren verzahnte Enden wiederum durch 

Auf- und UmguB fest verbunden werden (Maanderlappenverband), untrennbar zusam- 

mengefiigt wird (nur schwedische und danische Beispiele).

4. Bronzehorn, das aus wenigen Rohrteilen besteht, die jeweils in sich durch o. a. 

Maanderlappenverband der Teilrohre fest verbunden sind. Die Rohrteile (Mundrohr, 

evtl. Mittelrohr, Schallrohr, Schallscheibe mit gepunzten Buckeln) dagegen sind lose 

miteinander verbunden (ineinandergesteckt ohne Sicherung, vgl. Liibzin, Kr. Stern

berg; mit Sicherung durch Spitzwinkel- oder durch DreiecksverschluB, vgl. skandinavi- 

sche Beispiele). Die Schallscheibe wird aufgestiilpt.

5. Bronzehorn wie 4., jedoch werden die Teilrohre eines Rohrteils durch eine neue 

GuBtechnik (ZwischenguB eines Ringes, sog. Ringanker- oder Ringverband) fest 

miteinander verbunden. Die Rohrteile selbst (Mundrohr, Schallrohr) sind lose durch 

DreiecksverschluB verbunden. Das Mundstiick wird zusammen mit dem ersten Teilrohr 

des Mundrohrs gegossen. Die Schallscheiben werden einschlieBlich der Hohlbuckel 

gegossen, auf das Schallrohr gestiilpt, und dessen Ende wird umgebdrdelt (so 

Hofzumfelde, Kr. Grevesmuhlen, und Daberkow, Kr. Demmin).

In der Endphase ist die Lurenform voll ausgepragt, d. h. ein konisches Rohr, das in 

S-Form gewendelt ist. Solche Exemplare erreichen bis zu 2,25 m Rohrlange. Schon wegen 

des Transports, etwa zu einer Kultstatte, ist die Herstellung von auseinandernehmbaren 

Rohrteilen notwendig. Das verwendete Material ist Zinnbronze. Bei der chemischen 

Analyse der Lure von Daberkow ergaben sich fiir die Rohrteile folgende Werte: Cu 85,03%, 

Sn 13,76%, Co 0,54%, Fe 0,37%, Pb 0,10%, weiterhin geringe Anteile von S und As. Die
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Abb. 7. Blasinstrumente. 1 = Mundrohr, Mittelring (mit Tragebse) und Schallrohr (mit Tragedse), 

Bronzeteile zu einem nicht mehr iiberlieferten Tierhorn, Bronzezeit, aus Wismar (nach Schmidt 1915, 

Taf. 12); 2 = „Lure“ aus Liibzin (nach Schmidt 1915, Abb. 18); 3 = Schallrohr einer „Lure“ aus 

Daberkow (nach Schmidt 1915, Taf. 3); 4 = zum Vergleich: vollstandige Lure aus Brudevaelte, 

Danemark (nach Schmidt 1915, Abb. 7 a); 5 = Trompetenfragment, Holzkern mit Rindenumwick- 

lung, aus Parchim (Archaol. DDR, Leipzig —Jena —Berlin 1989/2, S. 596)

Kernstiitzen liatten einen niedrigen Zinngehalt (also hoheren Schmelzpunkt), die Ringver- 

bande einen hoheren Zinngehalt (also niedrigeren Schmelzpunkt), womit den spezifischen 

Aufgaben im HerstellungsprozeB Geniige getan wild. Beachtenswert ist das hohe Niveau 

der BronzeguBtechnik (Schmidt 1915).

Das Verbreitungsgebiet der Instrumente ist Danemark (38 Funde), dazu Siidschweden 

(13), Nordeutschland (6, dazu 3 „Urformen“), Siidnorwegen (4). Ein lettischer Fund ist 

zeitlich nach jetziger Kenntnis erst viel spater zu datieren und hat nichts mit der 

Lurenentwicklung zu tun (Broholm/Larsen/Skjerne 1949: Broholm 1958; Lund 1986). Fiir 

einen musikalischen Gebrauch spricht der Fakt, daB auf den Luren die Obertonreihe
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interpretierbar ist, theoretisch bis zu 14 Tone durch 4 Oktaven, dock durften praktisch 

alienfalls 8 bis 10 Tone gespielt worden sein. Jedoch sollte man die Verwendbarkeit als 

Melodieinstrument nicht iiberbewerten.

Die Luren sind sehr oft doppelt, dabei gleichgestimmt, dazu noch entgegengesetzt 

gewendelt, geborgen worden (im ostlichen Deutschland betrifft das die Funde von 

Daberkow und Liibzin). Durchgefiihrte Versuche an Luren des Kopenhagener National

museums ergaben C-, D-, Es-, E-, Fis- und G-Stimmungen. Die C-Stimmung erbrachte an 

interpretierbaren Tdnen (XG) C (G) c g c1 es^e1 g1 b1 c2 (d2) (e2). Die doppelten 

gleichgestimmten Luren hatten beziiglich der Reinheit nur eine Abweichung von + 0,5 Hz. 

Das verfiihrte zu der Annahme, diese Instrumente seien zwiefach simultan so geblasen 

worden, dab man hier den Beweis fur die „Erfindung“ des Dur-Moll-Systems durch die 

Germanen hatte, ist doch der Obertonreihe der Dur-Dreiklang immanent (in der o. a. 

C-Stimmung der Tone c e g). Nicht zuletzt C. Sachs (1943, S. 301ff.) hat solche 

Behauptungen ad absurdum gefiihrt. indem er sukzessive Dur- und MolLDreiklange in der 

Dreiklangs- und Fanfarenmelodik der einstimmigen vokalen Musik einer ganzen Reihe von 

aubergermanischen und urgesellschaftlichen Ethnien fand. Doch miibte man wohl auf den 

Aspekt der Klangniagie Wert legen, auf die Rolle des Klangs als Apotropaion. Vielleicht ist 

eine in der Normandie noch fortlebende Interpretationsweise fiir mehrere Horner damals 

mit den Luren ebenfalls erfolgt: das glockenahnliche Umkreisen eines Mehrklangs durch 

zwei oder mehr gleichgestimmte Horner (Ficker 1929, S. 27).

Fundstellen und Bilddokumente deuten auf kultisch-religiose Verwendung der Instru

mente. Bemerkenswert sind die fast ausschlieblichen Moorfunde; ein Fund lag im 

Zusammenhang mit einem Boot, ein anderer mit zwei Schwertern und Schild, ein dritter 

mit Menschen- und Tierknochen (alles Skandinavien). Auf die Duplizitat von Funden ist zu 

achten, kdnnte doch das Prinzip der Gegensatzlichkeit eine vorstellbare Grundidee gewesen 

sein. Es ist wohl an sakrale Handlungen mit Prozessions- und Zusammenkunftscharakter 

zu denken, in deren Verlauf die Luren klanglich eingesetzt wurden. Auf kultische 

Verwendung deuten neben den Fundstatten auch der Arbeitsaufwand bei der Herstellung, 

die Ornamente, die akustisch funktionslose „sonnen“- oder „schihlartige“ Schallscheibe, 

die Rasselelemente an der Hinterseite der Schallscheibe sowie am Mundrohr mancher 

skandinavischer Exemplare, auch die einfache Trennbarkeit der Rohrteile und die 

Trageketten. Die Darstellung auf dem Felsen von Tanum in Siidschweden (vier Horn- oder 

Lurenblaser, dabei die Instrumente hoch haltend) sowie die auf der Grabplatte von Kivik in 

Siidschweden (zwei Hornblaser, ein Rassel- oder Trommelspieler, dazu zwei Spieler wohl 

auf frei hangenden Klangplatten) sind ebenfalls diesbeziiglich deutbar. Ein Einsatz im 

Militarwesen, gar wahrend einer Schlacht, kame wegen Instabilitat, Grbfie und Gewicht 

wohl nicht in Frage.

Die Zustellung des Begriffs „Lure“ zu dem Instrument — sie erfolgte damals 1797 mit 

den Funden im danischen Brudevaelte — ist nicht korrekt. Die Altere Edda (Vbluspa 47), 

entstanden im 10. bis 12. Jh. u. Z., nennt im Zusammenhang mit dem Asen Heimdall, 

dem Bewacher der Gotter, „hatt blaess Heimdallr, horn er a lopti“ (hell blast Heimdall, 

das Horn ragt auf), was mit der wahrscheinlichen Spielhaltung der „Luren“ in Uberein- 

stimmung ware, aber es heibt hier: „horn“. Das Wort „ludr“ kommt in der Alteren Edda 

noch nicht vor, sondern erst in der Jiingeren Edda, dazu in den altgermanischen Sagas und 

der „Gesta Danorum“ des Saxo. Snorri Sturluson (1179“ 1241) erklart in seiner Jiingeren 

Edda: „Heimdallr hefir ludr, Joann er Gjallarhorn heitir“ (Heimdall hat einen ludr, den er 

gjallarhorn — d. h. gellendes Horn — nennt). Wie aus Textstellen, hier wie auch anderswo, 

hervorgeht, werden beide Begriffe, horn wie ludr, nicht so verwendet, dab sie konkret genug 

deutbar waren: horn steht fiir Tierhorn, Trinkhorn und ein nicht naher beschriebenes 

militarisches geblasenes Signalinstrument, ludr ist ein Kriegsinstrument, ohne dab der
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Instrumententyp bestimmt werden kann. Hinzu kommt, dad die eddische Dichtung erst in 

das 10. — 13. Jh. u. Z. datiert, daB sie zwar mil ilirer Substanz in die Vblkerwanderungszeit 

zuriickreicht, dad aber die Herstellung der „Luren“ bereits in das 16. —6. Jh. v. u. Z. fallt. 

Heute wird der Ausdruck „lur“ in der schwedischen Sennwirtschaft zur Bezeichnung einer 

geraden konischen Holztrompete mit Rindenumwicklung verwendet.

Aerophone: Naturtrompeten aus Holz mit Rindenumwicklung (Abb. 7)

Am Lbddigsee bei Parchim wurde 1987 eine slawische Siedlung des J 1./12. Jh. u. Z. mit 

Kultstelle freigelegt. Unter den Funden befanden sich u. a. Bronze-Rollschellen, ein 

Knochen-Flotenfragment sowie der Schalltrichter eines Trompeteninstruments. Letzte- 

rer ist von Bedeutung, weil er analog zu dem volksmusikalischen skandinavischen lur, 

der bbhmischen und slowakischen pastyrska trouba und dem schweizerischen Alphorn 

ist: Der Schalltrichter (nur noch in einer Lange von 19 cm erhalten, Miindungsdurch- 

messer 4 bis 6 cm) besteht namlich aus einem holzernen hohlen Konus als Kern, der 

spiralfbrmig mit Birkenrinde umwickelt war (Heise 1988, Nr XXIII). Man diirfte gemaB 

dem Miindungsdurchmesser mit einer urspriinglichen Gesamtlange bis um 1 m rechnen. 

Auf heutigen volksmusikalischen Holztrompeten mit Rindenumwicklung kbnnen bis zu 

11 bis 16 Obertone geblasen werden, demzufolge auch diatonische und Dreiklangs- 

melodien.

Chordophone: Leiern (Abb. 1)

In Schlotheim, Kr. Muhlhausen, wurde 1985 das Kbrpergrab eines nach den Beigaben 

wohl christlichen aristokratischen frankischen Wiirdentragers freigelegt. Es ist in die Zeit 

des 6-/7. Jh. u. Z., nach dem durch die Franken vollzogenen Untergang des Thiiringer- 

reiches 531, anzusetzen. Im Grab befand sich — neben Prunksax, gold- und silber- 

tauschierter Speerspitze mit christlichen Motiven, Toilettengeraten und einer Tonschale 

— in Hbhe des linken Oberschenkels zersetztes organisches Material im Zusammenhang 

mit einem Geweihsteg, der als Leiersteg gedeutet werden kann (Lange 5,9, Hbhe 1,4 cm). 

Das dazu gehbrige Instrument miifite fiinf Saiten gehabt haben (Behm-Blancke 1989; 

Kulla 1991).

Erhaltene Leiern auf deutschem Gebiet stammen aus der gleichen Zeit von dem 

alemannischen Graberfeld Oberflacht bei Tuttlingen in Wiirttemberg (zwei verschiedene 

Adligengraber, das friihere — die Funde sind heute in Berlin — mit einer sechssaitigen, das 

spatere — heute in Stuttgart — mit einer achtsailigen Leier). Ansonsten sind einzelne 

Leierstege, hergestellt aus Bernstein, Knochen oder Bronze, von sechs- und siebensaitigen 

Leiern in Broa Halla und in Birka (beides Schweden) sowie in Concevreux (Frankreich) 

ausgegraben worden, weitere liegen im Museum Utrecht. Aus der St. Severin-Kirche Kbln 

wurde das Grab eines frankischen „Sangers“ des 8. Jh. geborgen; zu den Beigaben zahlt 

eine sechssaitige Leier. Was die Konstruktion der Stege betrifft, so ist sie anders als die des 

Schlotheimer Stegs: Zwar sind hier wie dort die Saitenstiitzungen versenkt, doch hat der 

Schlotheimer Steg an der Basis zwei Auskehlungen, als ware er auf zwei Schienen oder 

Leisten aufgesetzt, wahrend die anderen Stege nur eine grbBere Ausbuchtung in der Mitte 

haben (vgl. Niemeyer 1955).

Das Schlotheimer Objekt ware der friiheste Nachweis fur die Existenz von Chordopho- 

nen im bstlichen Deutschland.
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Zusammenfassung

Die im dstlichen Deutschland von Archaologen geborgenen, akustisch wie musikalisch 

relevanten Objekte umfassen verschiedene Idiophone (besonders Schiittelidiophone, u. a. 

Gehange fiir Pferde aus Rasselblechen oder -ringen, weiterer Schmuck, Glockchen, 

GefaBrasseln und Rollschellen), Membranophone (Rdhren- wie auch Kesseltrommeln), 

Aerophone (Wirbelaerophone, Pfeifen, Floten, GefaB- und Panfloten, verschiedene 

Naturtrompeten, u. a. Luren) sowie Chordophone (Leiern).

Die Instrumententypen mit den zahlenmaBig haufigsten Belegen sind Ton-GefaBrasseln 

aus der spaten Bronze- und friihen Eisenzeit Sachsens und Brandenburgs (bisher 261 

Objekte) sowie Ton-Rohrentrommeln des Neolithikums aus Sachsen-Anhalt (bisher 206 

Objekte). Diesen Tvpen folgen mit geringerer Haufigkeit u. a. metallene Gehange als 

Rasselbleche und -ringe fiir Pferde (55 Objekte) und anderer akustisch wirksamer 

Schmuck, 26 Ton-GefaBrasseln aus der Slawenzeit und dem Mittelalter, 21 Kno- 

chen-Kernspaltfldten des Mittelalters, 18 GefaBpfeifen aus Knochen oder Ton verschiede- 

ner Zeiten, 12 Metall-Rollschellen, 12 Metall-Gldckchen, 10 Knochenschwirrscheiben, 

8 metallene Naturtrompeten usw. Besonderheiten stellen z. B. Kombinationsinstrumente 

(Knochen-Pfeifschraper im Neolithikum, keramische Pfeifrasseln vom Ende der Bronze- 

zeit und Anfang der Eisenzeit) dar. Besonderheiten sind auch der Signalpfeil, die Panflote, 

die Holztrompete mit Rindenumwicklung, der Resonanztopf u. a. Augenmerk ist auf die 

Gegenstande zu legen, die neben anderen Funktionen auch einen akustischen Aspekt haben 

(Multifunktionalitat von Gegenstanden, etwa Schmuck, GefaBe, Arbeitsgerate). Strittig 

sind Gegenstande wie Lochphalangen, Geweihsprossen mit Einkerbungen und „Loch- 

stabe“ ob ihrer akustischen Verwendbarkeit.

Der friiheste Fund ist fiir Ostdeutschland anscheinend das Fragment einer Knochenflote 

aus dem Jungpalaolithikum. Aus dem Mesolithikum kommen Schwirrscheiben und 

Pfeifen. Das Neolithikum ist, abgesehen von den Tontrommeln und -pauken, durch 

akustisch wirksamen Schmuck und durch Pfeifen vertreten. Bronzezeitlich ist neben den 

Metalltrompeteninstrumenten und den fiir den Ubergang zur Eisenzeit typischen 

Ton-GefaBrasseln vielfaltiger Metallschmuck, der als Idiophon wirkt — letzteres gilt auch 

fiir die Eisenzeit. In der Eisenzeit kommen hinzu Glockchen, Rollschellen, Pan- und 

GefaBfldten. In die Volkerwanderungszeit sind neben Glockchen auch Leiern einzuordnen. 

Slawenzeitlich sind verschiedene Idiophone (Schelle, Glockchen, Rollschelle, GefaBrassel) 

und Aerophone (Pfeife, Signalpfeil, Rindentrompete, Tontopf als Resonator). Daran 

schlieBen sich zeitlich an Kernspaltfloten aus Knochen, Glockchen, GefaBfldten und 

Horner aus Ton.

Der Verfasser bittet darum, noch nicht genannte und aktuelle Funde, die akustisch oder 

musikalisch relevant sein kdnnen, mitzuteilen. Die Erfassung, die nach einem vorgegebe- 

nen Raster von Informationen erfolgt, client der Anlage einer computermaBig aufbereit- 

baren Kartei aller solcher Funde in den ostdeutschen Landern und soli Bestandteil eines 

gesamteuropaischen Katalogs werden. Einzubeziehen sind des weiteren Darstellungen, die 

auf musikalische Gegebenheiten deuten. Auf einer breiten Materialbasis erhoffen sich die 

Musikwissenschaftler Erkenntnisse liber die Herausbildung von Musik.

Fundlisten

Fundliste 1: Idiophone. Schiittelidiophone (Gehange Rasselbleche und -ringe fiir Pferde)

Fienstedt, Saalkreis (5/0/2); Flemsdorf, Kr. Angermunde (2/0/0); Karstadt, Kr. Ludwigslust 

(1/0/0); Kuhsdorf, Kr. Pritzwalk (0/0/2); Lenzersilge, Kr. Perleberg (0/1/2); Niederlandin, 

Kr. Angermunde (2/0/8); Roga, Kr. Neubrandenburg (0/0/1); Ruthen, Kr. Liibz (4/0/6); Stolzen-

9 Jschr. rnittdt. Vorgesch., Bd. 75
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burg, Kr. Pasewalk (4/0/0); Stormsdorf, Kr. Ribnitz-Damgarten (1/0/0); Uckeritz, Kr. Wolgast 

(7/6/0); Wesenberg, Kr. Neustrelitz (0/0/1)

Zahlenfolge: Gehange Rasselbleche ohne Durchbrechungen/ebenso mit Durchbrechungen/Gehange 

Rasselringe

Fundliste 2: Idiophone. Schiittelidiophone (Glbckchen)

Rdmische Kaiserzeit: Haarhausen, Kr. Arnstadt (Bronzeglocke, Klbppel fehlt); Henfstadt, 

Kr. Hildburghausen (ebenso); StrauBfurt, Kr. Sommerda (ebenso, wohl mit Kettchen); Wieben- 

dorf, Kr. Hagenow (Bronzeglocke, mit Eisenklbppel)

Volkerwanderungszeit: GroBbrner, Kr. Hettstedt (Eisenglocke mit Eisenklbppel); Liebersee, 

Kr. Torgau (Bronzeglocke mit Eisenklbppel); Quedlinburg/Bockshornschanze (ebenso) 

Slawenzeit: Rossow, Kr. Pasewalk (Bronzeglocke, Klbppel fehlt)

Mittelalter: Arnstadt (Bronzeglocke); Muhlhausen (Bronzeglocke mit Klbppel); Oberdorla, 

Kr. Muhlhausen (Bronzeglocke); SchloBvippach, Kr. Erfurt (Bronzeglocke)

(Schellen) Slawenzeit und/oder Mittelalter: Bosleben, Kr. Arnstadt (Eisenschclle, Klbppel fehlt); 

Locknitz, Kr. Pasewalk (ebenso)

Fundliste 3: Idiophone. Schiittelidiophone (GefaBrasseln aus Keramik, spate Bronze- und friihe 

Eisenzeit)

ornithomorph: Bahnsdorf, Kr. Herzberg: Bautzen; Bergheide, Kr. Finsterwalde; Biegen, Kr. 

Fiirstenwalde (2); Borken, Kr. Herzberg; Buckau, Kr. Herzberg; Coswig, Kr. MeiBen; Crdbern, 

Kr. Leipzig; Deschka, Kr. Gbrlitz; Drebkau, Kr. Cottbus; Dresden-Blasewitz; Dresden-Coschiitz 

(3); Dresden-Dobritz, Dresden-Stetzsch (2); Frankfurt; Friedland, Kr. Beeskow; Gavernitz, 

Kr. GroBenhain; Gbrlitzer Bestande (2); GroBdittmannsdorf, Kr. Dresden; GroB Sarchen, 

Kr. Hoyerswerda; Klebitz-Rajapsdorf, Kr. Wittenberg; Kleinsaubernitz, Kr. Bautzen; Kobeln, 

Kr. Riesa (2); Konigswartha, Kr. Bautzen; Kbtitz, Kr. MeiBen; Leipzig-Connewitz (3); Lieber

see, Kr. Torgau (3); Lbbsal, Kr. Riesa; Lbnnewitz, Kr. Bad Liebenwerda; Liisse, Kr. Belzig; 

Malitschkendorf, Kr. Herzberg; Miischen, Kr. Cottbus; Plossig, Kr. Jessen; Purzien, Kr. Jessen, 

Rackelwitz, Kr. Kamenz; Radeburg, Kr. Dresden; Rbderau, Kr. Riesa; Roggow, Kr. Bad Dobe

ran; Rbtha-Geschwitz, Kr. Borna (2); Schlieben, Kr. Herzberg; Seelow; Stendal, K. Angermunde; 

Tauer, Kr. Guben; Torgau; Werder, Kr. Jiiterbog; Willmersdorf-Stbbritz, Kr. Luckau; Woltersdorf, 

Kr. Fiirstenwalde; Wriezen, Kr. Bad Freienwalde; Zeithain, Kr. Riese (4)

tbnnchen- und zylinderfbrmig: Altdobern, Kr. Calau; Bautzen; Bautzener Bestande (3); Berheide, 

Kr. Finsterwalde; Borken, Kr. Herzberg; Deschka, Kr. Gorlitz; Drebkau, Kr. Cottbus; Dresden- 

Strehlen; Dresden-Ubigau (3); Dresdner Bestande; Frankfurt (2); Gbrlitz (2); GroB Sarchen, 

Kr. Hoyerswerde (2); Havelberg (2); Leipzig-Mockau (2); Luckau; Neu Golm, Kr. Fiirstenwalde; 

Niederbdern, Kr. Dresden; Niesky; Odernitz, Kr. Niesky; Piesteritz, Kr. Wittenberg; Platkow, 

Kr. Seelow (2); Schenkendorf, Kr. Luckau; Teichnitz, Kr. Bautzen; Trebbus, Kr. Cottbus; Zschar- 

nitz, Kr. Bautzen

birnen-, flaschchen- und vasenfbrmig ohne umgebbrdelte Miindung: Altranft, Kr. Bad Freienwalde; 

Bautzener Bestande (5); Bergheide, Kr. Finsterwalde; Commerau, Kr. Bautzen; Coschen, Kr. 

Eisenhuttenstadt; Dresden-Strehlen; Erkner, Kr. Fiirstenwalde; Gbrlitzer Bestande (2); Haasow, 

Kr. Guben, Halle; Halle-Giebichenstein; Kleinsaubernitz, Kr. Bautzen; Liebersee, Kr. Torgau (3); 

Mimchhausen, Kr. Finsterwalde; Neschwitz, Kr. Bautzen; Niedergurig, Kr. Bautzen; Niederkaina, 

Kr. Bautzen; Papitz, Kr. Cottbus; Salzenforst, Kr. Bautzen; Tornow, Kr. Calau; Trebbus, Kr. 

Cottbus; Woltersdorf, Kr. Fiirstenwalde

linsenfbrmig und doppelkonisch: Altdobern, Kr. Calau (2); Annaburg, Kr. Jessen (2); Bautzen, 

Borken, Kr. Herzberg (6); Dresden-Stetzsch (Sonderform); Friedland, Kr. Beeskow; Giesensdorf, 

Kr. Beeskow; GroB-Raschiitz, Kr. GroBenhain; GroB Sarchen, Kr. Hoyerswerda; Kleinrbssen, 

Kr. Herzberg (2); Kosilenzien, Kr. Bad Liebenwerda; Leipzig-Mockau; Lbnnewitz, Kr. Bad 

Liebenwerda; Leipzig-Mockau; Lbnnewitz, Kr. Bad Liebenwerda; Miihlenbeck, Kr. Oranienburg; 

Platkow, Kr. Seelow; Senftenberg; Senst, Kr. RoBlau; Stradow, Kr. Calau; Tornow, Kr. Calau 

eifbrmig: Alt-Mahlisch, Kr. Seelow (2); Alt-Tbplitz, Kr. Potsdam; Bautzen; Borken, Kr. Herzberg 

(Sonderform); Dobranitz, Kr. Bautzen; Dresden-Strehlen; Erkner, Kr. Fiirstenwalde; Gbrlsdorf, 

Kr. Luckau; Hoyerswerda; Klix, Kr. Bautzen; Lanz, Kr. Ludwigslust (2); Linz, Kr. GroBenhain; 

Liisse, Kr. Belzig; Purschwitz, Kr. Bautzen; Tauer, Kr. Guben; Thallwitz, Kr. Wurzen; Wriezen, 

Kr. Bad Freienwalde

kugelformig: Bad Diiben, Kr. Eilenburg; Bautzen; Bergheide, Kr. Finsterwalde (2); Burg, 

Kr. Cottbus (2); Calau; Caminau, Kr. Bautzen; Frankfurt; Freesdorf, Kr. Luckau; Gbrlitz; Klein 

Gaglow, Kr. Cottbus; Kleinsaubernitz, Kr. Bautzen (Sonderform); Liebersee, Kr. Luckau; Torgau: 

Tornow, Kr. Calau
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krugformig: Annaburg, Kr. Jessen; Bautzener Bestande; Beiersdorf, Kr. Bad Liebenwerda (2); 

Cannewitz, Kr. Kamenz; Gdrlitz (3); Kleinrbssen, Kr. Herzberg; Platkow, Kr. Seelow; Seelow; 

Wilmersdorf-Stdbritz, Kr. Luckau; Zaacko, Kr. Luckau

vasenformig mit umgebordelter Miindung: Bautzener Bestande; Gavernitz, Kr. GroBenhain; 

Grassau, Kr. Herzberg; GroBenhain (3); Liebersee, Kr. Torgau; Salzenforst, Kr. Bautzen

kissenformig: Bulzig, Kr. Wittenberg, Gdrlitz (3); Platkow, Kr. Seelow; Ragow, Kr. Calau

zoomorph: Dresden-Blasewitz; Konigshain, Kr. Gdrlitz; Lychen, Kr. Templin; Oldisleben, Kr. 

Artern; Zeithain, Kr. GroBenhain

phytomorph (? Sonderform vasenformig ?): Bautzen; Bautzener Bestande; Jenkwitz, Kr. Bautzen; 

Kleinsaubernitz, Kr. Bautzen; Strohschiitz, Kr. Bautzen

anthropomorph: Luga, Kr. Bautzen; Niederkaina, Kr. Bautzen; Pasewalk

mondformig: Radibor, Kr. Bautzen

spinnwirtelformig: Dresden-Ubigau

weitere Ton-GefaBrassehi: Arzberg, Kr. Torgau; Bad Duben; Kr. Eilenburg (3); Barwalde, 

Kr. Juterbog; Berlin-West; Brieskow, Kr. Eisenhuttenstadt; Cannewitz, Kr. Kamenz; Crdbern, 

Kr. Leipzig; Domsdorf, Kr. Cottbus; Golschow, Kr. Cottbus; Kdnigsrode, Kr. Genthin: Liibbenau, 

Kr. Calau; Neu Lonnewitz, Kr. Bad Liebenwerda; Oranienbaum, Kr. Grafenhainichen; Sollnitz, 

Kr. Grafenhainichen; Steinitz, Kr. Hoyerswerda (2); Strdbitz, Kr. Cottbus (4); Tauer, Kr. Guben; 

Terpe, Kr. Spremberg; Tornow, Kr. Calau; Vetschau, Kr. Calau; Zaacko, Kr. Luckau; Zahna, 

Kr. Wittenberg; Ziitzen, Kr. Angermunde

Fundliste 4: Idiophone. Schiittelidiophone (GefaBrasseln aus Keramik, 5.~ 12. Jh. u. Z.)

eifdrmig: Brandenburg (2); Brandenburg-Neuendorf; Gorke, Kr. Anklam; Lebus, Kr. Seelow; 

Magdeborn-Goltzschen, Kr. Leipzig; Plau, Kr. Lubz; Usedom, Kr. Wolgast; Weisdin, Kr. Neu

strelitz

kugelformig und kugelfdrmig mit „Warzen“: Altranft, Kr. Bad Freienwalde; Berlin-Spandau; 

Brandenburg; Drense, Kr. Prenzlau; Freesdorf, Kr. Luckau; Klein Kdris, Kr. Konigs Wuster- 

hausen; Neuruppin; Pasewalk; Usedom, Kr. Wolgast

kegelstumpffdrmig: Brandenburg

birnenformig: Locknitz, Kr. Pasewalk

vasenformig: Haynrode, Kr. Worbis; Wichmar, Kr. Jena (beides vielleicht spater)

zoomorph: Herbsleben, Kr. Bad Langensalza; SchloBvippach, Kr. Erfurt (beides vielleicht spater)

weitere Ton-GefaBrasseln: Berlin-Spandau; Zehdenick, Kr. Gransee

Fundliste 5: Idiophone. Schiittelidiophone (GefaBrasseln aus Metall — Rollschellen)

Billendorfer Gruppe der friihen Eisenzeit: Klein Jamno, Kr. Forst (Bronze)

Karolingerzeit: Sundremda, Kr. Rudolstadt (3, Bronze)

Slawenzeit: Briest, Kr. Brandenburg (Silber); Hanfwerder. Kr. Neubrandenburg (Eisen); Lucken

walde (Bronze); Parchim (5, Bronze)

Fundliste 6: Membranophone. Rbhrentrommeln (Trommeln aus Keramik)

Salzmiinde/Walternienburg-Bernburger Kultur (Typ 1): Bohlen, Kr. Leipzig; Burgdrner, 

Kr. Hettstedt; Halle-Stadtkreis (3); Hohenthurm, Saalkreis (2); Hundisburg, Kr. Haldensleben; 

Kdttichau, Kr. Hohenmolsen; Latdorf, Kr. Bernburg; Leipzig-Eutritzsch (2); Merseburg; Niem

berg, Saalkreis; Obermdllern, Kr. Naumburg; Oberwerschen, Kr. Hohenmolsen; Oldisleben, 

Kr. Artern; Pettstadt, Kr. WeiBenfels (2); Rossen, Kr. Merseburg; Schkopau, Kr. Merseburg; 

Vippachedelhausen, Kr. Weimar; Wallendorf, Kr. Merseburg; Zauschwitz, Kr. Borna (4); Zorbau, 

Kr. Hohenmolsen

Salzmiinde/Walternienburg-Bernburger Kultur (Typ 2); Biendorf, Kr. Bernburg; Bornecke, 

Kr. Wernigerode; Buchow-Karpzow, Kr. Nauen; Calbe; Ebendorf, Kr. Wolmirstedt (2); Feldengel, 

Kr. Sondershausen; Gatersleben, Kr. Aschersleben (2); Heiligenthal, Kr. Hettstedt; HolzsuBra, 

Kr. Sondershausen; Hornsommern, Kr. Bad Langensalza (2); Menz, Kr. Burg; Nordhausen (2); 

Quenstedt, Kr. Hettstedt; Walternienburg, Kr. Zerbst; Wandersleben, Kr. Gotha; Westerhausen, 

Kr. Quedlinburg; dazu in Westdeutschland Hassel, Kr. Nienburg; Wennekath, Kr. Liineburg

9
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Salzmunde/Walternienburg-Bernburger Kultur (Typ 3): Bernburg; Calbe, Kr. Schbnebeck; Deren

burg, Kr. Wernigerode (8); Erfurt; Friedrichsaue, Kr. Aschersleben; Gatersleben, Kr. Aschers

leben; Grafentonna, Kr. Bad Langensalza; Halle-Bollberg; Halle-Dblauer Heide (33); Halle- 

Krbllwitz; Hausneindorf, Kr. Aschersleben; Heiligenthal, Kr. Hettstedt (3); Klein-Quenstedt, Kr. 

Halberstadt; Kothen-Gutersee; Latdorf, Kr. Bernburg; Nagelstedt, Kr. Bad Langensalza; Nieder- 

schmon, Kr. Querfurt; Nietleben, Kr. Halle: Quedlinburg (3); Quenstedt, Kr. Hettstedt; Quen- 

stedt-Schalkenburg, Kr. Hettstedt (65); Sangerhausen; Siersleben, Kr. Eisleben; Zscheiplitz, 

Kr. Nebra; dazu Westdeutschland Edesheim, Ldkr. Northeim; GroBeibstadt, Ldkr. Rhon-Grab- 

feld; Pevestorf, Ldkr. Liichow-Dannenberg (5); Schwarmstedt, Ldkr. Soltau-Fallingbostel; Waten- 

stedt, Ldkr. Helmstedt; Werlaburgdorf, Ldkr. Wolfenbiittel

Schdnfelder Kultur: Aspenstedt, Kr. Halberstadt (2); Derenburg, Kr. Wernigerode; Gerwisch, 

Kr. Burg (mehr als 3); Klein-Moringen, Kr. Stendal (3); Polkern, Kr. Osterburg (9); Bandau, 

Kr. Jerichow; Steinfeld-Schbnfeld, Kr. Stendal; Wahlitz, Kr. Burg

Tiefstichkeramik-Kultur: Leetze, Kr. Salzwedel; Sargstedt. Kr. Halberstadt; dazu in Westdeutsch

land Barskamp, Kr. Liineburg (3); Holzen, Kr. Liineburg; Oldendorf, Kr. Liineburg (4); Redde- 

reitz, Kr. Liichow-Dannenberg; Wennekath, Kr. Liineburg

Havellandische Kultur: Brussow, Kr. Pasewalk; Buchow-Karpzow, Kr. Nauen (mehr als 2); 

Dreetz, Kr. Kyritz

unbestimmt: Walternienburg, Kr. Zerbst; dazu in Westdeutschland Kirchberg, Kr. Fritzlar- 

Homberg

Fundliste 7: Aerophone. Wirbelaerophone (Schwirrer)

Jungpalaolithikum: Ranis/Ilsenhbhle, Kr. PoBneck

Mesolithikum: Bagow. Kr. Brandenburg; Burgwall, Kr. Gransee; Ddberitz, Kr. Rathenow; Ferne- 

werder A, Kr. Nauen; Hohen Viecheln, Kr. Wismar (?); Pritzerbe, Kr. Brandenburg; Satzkorn, 

Kr. Potsdam; Wustermark, Kr. Nauen

Bronzezeit: Gadebusch

Fundliste 8: Lochstabe

Garz, Kr. Havelberg; Gollmitz, Kr. Prenzlau; Hohen Viecheln, Kr. Wismar; Kleinmachnow, 

Kr. Potsdam; Olknitz, Kr. Jena; Siegrothsbruch, Kr. Kyritz; Strodehne, Kr. Rathenow; Verchen, 

Kr. Demmin; Wagenitz, Kr. Nauen; Zehdenick, Kr. Gransee

Fundliste 9: Aerophone. Pfeifen

Blankenburg, Kr. Prenzlau (Knochen; friihdeutsch); Laschendorf, Kr. Waren (Knochen; Friihneo- 

lithikum); Neubrandenburg (Knochen; slawisch); Schlagsiilsdorf, Kr. Gadebusch (Keramik; spat- 

slawisch/friihdeutsch); Schlettwein, Kr. PoBneck (1. Geweih, 2. Knochen; Mittelalter); Zeuthen, 

Kr. Konigs Wusterhausen (Knochen; jungslawisch)

Fundliste 10: Aerophone. GefaBpfeifen und -flbten

spate Bronzezeit und friihe Eisenzeit: Halle (zoomorph); Kdtitz, Kr. MeiBen (tonnenformig); dazu 

Ton-GefaBrasseln, die als Pfeifrasseln fungiert haben kbnnen: Bautzen (ornithomorph; R ?, P); 

Bautzener Bestande (vasenfdrmig; R, P); Caminau, Kr. Bautzen (kugelfbrmig; R, P); Dresden- 

Stetzsch (doppelkonisch mit Zipfeln; P) Dresden-Strehlen (tonnenformig; R, P); Dresden-Lbigau 

(spinnwirtelfbrmig; R, P); Radibor, Kr. Bautzen (mondfbrmig; R, P) (es bedeuten: P = mit 

Pfeifloch, R = mit Rasselsteinchen)

Mittelalter: Auleben, Kr. Nordhausen (3); Erfurt; Heyerode, Kr. Muhlhausen; Malchin; Nord- 

hausen; Penzlin, Kr. Waren; Wandersleben/Burg Gleichen, Kr. Gotha

Fundliste 11: Aerophone. Flbten mit Kernspalte und ohne Kernspalte

Jungpalaolithikum: Ranis-Ilsenhbhle, Kr. PoBneck (ohne Kernspalte ?)

Mittelalter: Altmark (Stendaler Bestande); Arensdorf, Kr. Fiirstenwalde; Berlin-Friedrichshain: 

Brandenburg; Dargun, Kr. Malchin, Dummerstorf, Kr. Rostock; Frankfurt; GroBstorkwitz, 

Kr. Borna; Kiissow, Kr. Neubrandenburg; Magdeburg; Neubrandenburg; Parchim (Fragment); 

Plan, Kr. Lubz; Potzlow, Kr. Prenzlau (Fragment); Schkeuditz, Kr. Leipzig (Fragment); Schlett

wein, Kr. PoBneck; Stralsund: Siilten, Kr. Sternberg; Tutzpatz, Kr. Altentreptow; Wildberg, 

Kr. Neuruppin; Wandersleben/Burg Gleichen, Kr. Gotha

Fundliste 12: Aerophone. Naturtrompeten (Metallhorner und Luren)

Bochin, Kr. Ludwigslust (Schalltrichter; Montelius II); Daberkow, Kr. Demmin (urspriinglich 

2 Lurenfragmente; Montelius Vc/VI); Hofzumfelde, Kr. Grevesmuhlen (Schallrohrfragment einer 

Lure; Montelius Vb); Liibzin, Kr. Sternberg (urspriinglich 2 Luren; Montelius IV); Teterow 

(Mundrohr; Montelius II/III); Wismar (Mundrohr, Mittelring und Schallrohr; Montelius II/III); 

dazu Westdeutschland Garlstedt, Kr. Ostenholz
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