
(gin ©raBfunb ber älteren norbtfdjen Won^eif 

mit einem flauen tpalshüragen aus S)agen 

Kt. Süneburg.

93on

l a u s 6 d) w a r j, Sreslau.

SJHt 2 Xafeln.

Einführung

non ^Srofeffor DK art in 3oljn, Direktor bes Snftituts für 

53or= unb ^rü^gefdjicfjte ber Unwerfität Sreslau.

Gas Snftitut für D3or= unb <yrühgefd)id)te ber Unwerfität 

Breslau, bas im 3ahre 1936 gegrünbet worben ift, beabfidj- 

tigt, aus feiner reiht umfangreichen unb wertnollen £eljr- 

fammlung in turnen DJlitteilungen fyunbe unb gunbgruppen 

ber Diligemeinheit befannt ßu geben, Gs hofft, burth biefe 

Xätigfeit allmählidj eine Ganfesfchulb an ben erften Vertreter 

ber Geutfd)en 23orgefchitf)te an ber ^Breslauer Unioerfität, 

Johann Suftao Sottlieb SBüftfjing, abßutragen, beffen eifrige 

unb planmäßige Gammelarbeit in ben erften ^oh^^hnten 

bes 19. Sahi'hunberts bie erftaunlich reichhaltige Breslauer 

Dlltertümerfammlung sufammensubringen nermocht hot. Diad? 

mannigfaltigen Gdjiiffalen bilbet biefe Süfthingfammlung 

fetjt ben widftigften ©runbftocf ber Snftitutsfammlung. 

Süfchings SBirfen hot fdjon mehrfad) nolle Dlnerfennung ge= 

funben, fo burd) £>ans Segers aufftblußreidfe Sßürbigung 

5Büfd)ings ßu feinem 100. Xobestage1, wie burd) $ans Summet 

in feinem Such über bie fyorf(hungsgef^i(f)te in ©eutfchlanb2, 

ber Süfd)ing mit Kecht als ben bebeutenbften 23orgefd)icf)ts= 

forfefjer feiner Beit in Seutfcl)Ianb betrachtet.

1 2IItfd)Iefien Sanb 2, Sreslau 1929, G. 169 ff.
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Die Zeitteilungen aus bem Snftitut für 23or? unb f}rüh= 

gefcfjichte ber Unioerfität Breslau“ werben auf bie großen, 

nodj teineswegs ausgewerteten Srfolge ^Büfdjings als 23oben= 

benfmalpfleger unb prattifdjer 9Jlufeumsmann hinweifen, bie 

fid) nicf)t nur auf Sd)lefien befdjränten, fonbern fid) über 

weite Xeile Deutfdjlanbs unb feiner 91a(f)barlänber ausbeh= 

neu. 3n biefer nach gang mobernen (Befidjtspunften burdjs 

geführten Drganifation einer Rettung unb Sammlung ber 

norgefdjidjtlidjen 23obenaltertümer feßen wir Wfcßings größs 

tes Serbienft. SBie ertragreich feine, auch bie fyunbumftänbe 

möglidjft genau fefthaltenbe Gammeltätigfeit gewefen ift, 

mögen bie h^rmit beginnenben „Mitteilungen“ bezeugen. 

Sie fallen nicht in einer eigenen Beitfchrift erfdfeinen, fonbern 

nach Möglidjfeit jeweils in ber guftänbigen 3^itfchrift ber 

ßanbfdjaft, aus bereu 23oben bie befchriebenen fyunbe ftam= 

men. Das Gnftitut für 23or= unb ^rüfjgefcfjii^te h°fft, nuf biefe 

SEeife feine gunboeröffentlidjungen am unmittelbarften ben 

befonbers beteiligten Streifen unferes 23oltes guguführen.

Die Sammlung bes Unioerfitätsprofeffors Johann Suftao 

(üottlieb 23üfdjing p ^Breslau, bie fjeute oom Gnftitut für 

SSors unb <yrüb)gefd)icb)te an ber ^Breslauer Unioerfität ver

waltet wirb, enthält außer fdjlefifchen gunben eine ftattlidje 

^Injahl norgefdjidjtlicher Segenftänbe bes norbbeutfdjen 91am 

mes. 23is auf eine Heine Sln^ahl tonnten biefe bisher noch 

nicht befannt gegeben werben, ba erft bie 91eugrünbung ber 

ßefjrftätte im Saljre 1936 bie 23orausfet$ungen für eine 23er= 

öffentlidjung fdjuf.

Sine ber bebeutenbften außerfdjlefifdjen Sammlungen, 

welche burd) 23üfd)ings tätigt eit in ben Skfiß ber Breslauer 

Unioerfität gelangte, ift bie oon 91. 21.9lübemann aus 2üne= 

bürg. Die Xeile ber Sammlung waren oon ihrem erften 23e= 

fißer jufammengetragen unb 3. X. aud) felbft ausgegraben 

worben. 3n oorbilblidjer SBeife fyatte biefer jebes gunbftücf 

in einem hanbfdjriftlic^en 23udj, beffen Inhalt burd) peinlicf)= 

2 5Banb 1 ber „Urgefd)id)tsforf(f)ung unb ihre l)iftorifd)e ®ntroich= 

lunq in ben ^ulturftaaten ber Erbe“, herauegegeben oon 3acob=5riefen, 

Berlin 1938.
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genaue BeiOnungen ergänzt wirb, genau befchrieben unb gu 

beuten oerfucht. Diät ben Segenftänben übernahm 23üfcbing 

auch biefes 23ucb, unb übertrug, teilweife burdj ßrgänßungen 

vermehrt, bie Eingaben in feinen „Katalog C“ unter neuer 

Diummernfeftlegung. Siefes gefdjaf) fowofjl fdjriftlitf), wie auf 

ben einzelnen Stücfen, fo baf} eine nachträgliche 23erwecf)feluug 

unmöglich gemadjt würbe.

23ei ber 23efprecbung einzelner gunbftücfe ber 23üfching= 

Sammlung in ben DorgefdjidjtliOen Übungen bei $errn ^3rc= 

feffor Dr. Batjn erhielt 23erfaffer bie Anregung ßu folgenber 

23efanntgabe eines gefchloffenen Srabfunbes ber frühen nor? 

bifdjen Srongegeit. Um bie nur je einmal im 23eridft Diübe= 

manne unb im 23üfcbingtatalog niebergelegten l)anbfdjrift= 

lieben Angaben barüber enbgültig feftgulegen, folgen untern 

ftebenb beibe Berichte. Saran wirb eine 23efd)retbung ber noch 

erhaltenen g-unbe angefdjloffen, an bie fich eine tur^e SteU 

lungnabme ßur fulturellen Bugebörigfeit unb zeitlichen Sins 

orbnung reibt. Äurj oor bem 2lbfchluf$ biefes ^Berichtes er= 

fäjien eine Arbeit über bie bter auftretenben fragen oon 

K. SprotHrnff tn ber (Sermania1, bie 3. X. zu gleichen ®rgeb= 

niffen gelangte. Srobbem oerlobnt es fich, noch einmal in 

^ürje an $anb bes oorzulegenben elften gefchloffenen gunbes 

mit einem frühen flachen £>alslragen an bie ^rageftellung 

beransutreten unb gu beurteilen, inwieweit er beftebenbe 2In= 

fisten feftigt ober wiberlegt.

1 £. Gprodüjoff, 3ur ©ntftetjung ber altbronaeaeitlidjen §alshragen 

im norbifdjen Greife, (Bermania 23, 1939, <5. 1—6 mit 4 2Ibb.

91.21. Diübemann überschreibt fein SBucf) folgenbermafjen: 

„Nachrichten unb Sefdjreibung wie auch DIbbilbung von einU 

gen Urnen unb Söpfen, imgleichen Sachen fo barin oorgefum 

ben unb fich erhalten buben, auch einer fnnsugefügten über 

Streit 2I$ten u. Sauft teilen nebft oerfchiebnen SBemerfum 

Qen; tbeils eigner Erfahrung, tbeils auch bei, bes feel. tperrn 

^3robft Btmmermann §u Ülgen hierüber berausgegebenen 2lb= 

banblung gefamlet gum eignen Vergnügen oon Di. 21. Diübe^ 

manmßüneburg im Bubte 1803.“

2Iuf ben Seiten 49—51 finben wir folgenben 23ericht, gu 

bem bie 2lbbilbungen auf „Sab. I, 1—4“, hier Saf. 1 gebären: 1
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„Tabelle I.

Sn einen ber nieten Serge, bey SBillerbing, einen 9Jteqr= 

hofe bes piefigen DKichaels^lofter 1 Stunbe nörblid^Oft non 

ber Stabt; fanb fidj folgenbes, ohne bah eine Urne bemerft 

würbe in ben Steinen fo ben Serg formierten

Diro 1.

Diing n. DJletall

Sin großer, mit 5 tiefen Reifen oerfehner SIrm ober 

Düng ber offen ftanb, unb an ben einen Snbe mit einen läng= 

lidjen Änopf nerjetjn ift, er ift non gegoffenen DJietall ca 5 3oll 

in ber 3Uinbung 13oll breit, er war bas Srfte Stücf, fo un= 

oermuhtet gefunben würbe unb baher mit ben Spaben ger= 

nicktet, ich befitje ibjn nur ftücbweife. Ofmgefäbr einige 3öK 

weiter in nemlidjer £aage traf id) nun norfWiger gemacht

Siro 2

3&ljne

2Iuf 2 mit grün überzogne 3ahae, banon ber eine ber 

5lugen=3ctf)n mit SBurgel, ber anbre bie Ärone eines Sacfen= 

3at)nes ift. Sn gleicher Sntfernung traf ich auf

Dero 3

großer 3ierrath Somanbo Stab obgl.

Sin, gwifdjen gweg nermoberte Sretchen mit SDloofs aus= 

geftopfter 3terxatb) ; ben id) nicht für Hlabel, fonbern für einen 

Somanbo=Stab h^lte. Sr ift gegoffen, auf ber einen Seite 

rauh, auf ber anbern graniert. Oben ift bie iRünbung burd)= 

brodjen, einen Diabe ähnlich unb mit tiefen Dieifen, fowohl 

in ben Diänben, als querftreifen oerfehn. Oben finb 3 Öbifen, 

bie als eine kleine Ärohne ausfehn angebracht unb oergiehrt. 

Oer Stiel ift 6 3oH, bas Sange 9 3oll mithin 3 3^^ bie obere 

Dlünbung lang unb breit; noch lag in gleicher Sntfernung 

gwifdjen ben inneren Steinen biefes Serges

Dlro 4

Drohne o. Stirrnblatt

Sin 3ten:ath einer Ärone, in gorm eines halben DJionbes. 

DJlan finbet noch in unfern 3^iten, bie 2lbbilbung ber DKufen,

9iaef)rict)ttn 1940. 3 
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ober anbern hetbenjdjen Samens, mit bergleidfen Äopfpuße 

ausgeftattet — es ift bet nemlidje fo id) befttje. Ob er nun 

nom mänlidjen, über üüih fdfönen (Sefcf)Iecf)te in bermalige 

3eit getragen würben, üb es Snfignien ber Größe unb $err= 

fcfjaft abgegeben, fan wohl deiner 23eftimt beraubten. Sodj 

nermuhte id), baß es bie Sachen einer geehrten unb nor= 

nehmen iJSerfohn gewesen finb, beßen Körper befonbers in ein, 

biefer naße gelegnen SSerge lieget. SSielleicht eines ihrer dür

ften über Heerführers

Slnmerf. 53ielleid)t baß bie beiben Gnben eßmals länger 

waren unb Jo umgebogen bie Bierbe eines fdjönen SIrms als 

Sling ausmadjte

Slnmerfung Gs war biejes mertwürbige Stüd mit SOßotle 

unb Haarn umwunben u ausgefült, bie aber nermobert waren 

u verfielen, ißag. 105 ift bergt. SSerwaßrungs SIrt bemertt 

bei), Sl. Vi."

33üfdjing übernahm non biefen [yunben bie Slabnabel unb 

ben Halsfragen. Sie 33rud)ftücfe bes Stollenarmbanbes ge^ 

langten wohl nicht mehr in feinen Sefiß. 3n feinem „Katalog 

C“ teilt er uns barüber folgenbes mit:

„ßauf. Sir. 545, Sleue Sir. 108, Sitte Sir. XXXVIII 429

Sine Slabel mit runbem, rabförmigen Knopfe, innerhalb 

aud) noch eine offene Slunbung, non ber üier fpeidjenartige 

Stiele nach ben 2 Ilmfangsreifen gehen; oben fteljen brei Ößre 

nebeneinanber. Sie VHnterfeite ift rauh unb ohne Bierrathen, 

bie SSorberfeite aber mit 2 fleinen erhöhten Slänbern gegiert, 

3wifd)en benen eine fleine Slune in ber SJiitte. Gang 8 B^, 

ber rabförmige Änopf hat nut Slusfdfluß ber Öhrchen 23/8 

Boll im Surdjmeffer unb geigt einen regelmäßigen £reis. ®e= 

brodfen, aber wieber gelöthet. Gin fd)önes unb feltenes Gtüd. 

Ser 31oft hat ftarf auf ben Stiel ber ÜFlabel gewirkt. /: 5Befd)r. 

bei Dlübemann S.50, abgeb: Xaf.I, 3 :/ Sius bem 2ünebur= 

gifchen.

ßauf. 9Tr. 546, illeue Sir. 109, Sitte Sir. XXXVIII 430

3n einem Serge, awifdjen ben inneren Steinen besfelben, 

lag ein Stüd non Aupfer, welches mit Sßolte unb fyaare um= 

wunben unb ausgefüllt war, bie aber nermobert unb beim 
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Ejerausnehmen gerfielen. (Es ift ein (Seräth, ben 9tingtragen 

her Offiziere in ad^efjnten ^ah^unbert oergleichbar, nur 

jchmäler unb wahrfcfjeinlich /: nicf)t ein Kopfpuh wie 51. 

glaubte; [onbern :/ ein ^alsring, bidjt unter bem Kinne am 

$alfe getragen, fo baff ber Kopf unb bas Kinn barauf ruhten 

unb jener baburdj in bie Ejöhe gehalten warb. Sin bem Snbe 

wirb er [chmäler unb er ift eng, [o bafj er f eft anfchlof?. 3ierlich 

aus Kupferblech gearbeitet, innen glatt, aujjen mit binnen 

runbum geziert unb bazwifdjen mit ©reiecfen, gatfig neben= 

einanber, welche mit Strichen ausgefüllt [inb; wohl erhalten. 

(Entfernung ber beiben Snben non einanber 37/8 breit 

am breiteften ©heil 2, an ben (Enben 3/8 3oß- /• ^Befchr. bei 

9L S. 50—51, abgeb: Xaf. I, 4 :/ Sius bem ßüneburgifchen.“

©er gunbort bes Srabes wirb non Slübemann als bie 

Segenb oon Millerbing bezeichnet. ©iefes ift eine (Sutsfieb= 

lung etwa km füböftlidj oon ber Kreisftabt ßüneburg 

in ber (Semartung $agen. 5ia<h freunblidjer Mitteilung oon 

Ejerrn Dr. (5. Körner, fiüneburg, befinbet [ich heute in biefer 

Semartung nur noch ein Srabhügel, etwa 750 m weftnorb= 

weftlich non Millerbing gelegen. 33on ben oielen Sräbern, bie 

noch 3eiten bes Slusgräbers oorhanben gewefen [ein 

mü[[en, blieb faum noch eine Spur übrig. (Es lä^t [ich bem= 

nach bie <yunb[telle bes Stabes in ber Umgebung oon Millers 

bing nicht mehr ermitteln, ©och 1°# es nach ben heute in ber 

Sobenbentmalpflege allgemein beachteten Srunbfähen nach 

bem namengebenben Semarfungsmittelpunft unter ber 33e= 

Zeichnung $agen in bas Schrifttum eingeführt werben.

©ie 5Be[<hreibung ber 23e[tattungsform ift zwar [ehr fnapp, 

boch [agt [ie tlar aus, bafj hier einer ber bei ßüneburg ein[t= 

mals recht zahlreichen Srabhügel unterfucht würbe. 23ermut= 

lieh barg er ein Steinpacfungsgrab unb allem SInfchein nach 

nur ein einziges Begräbnis. Sine hölzerne (Einfargung ift 

uns burch bie „oermoberten 23ret<hen“ SUibemanns belegt; ob 

es [ich hierbei um einen S3aum= ober einen 23ohlen[arg han= 

beit, mujf freilief) offen bleiben, wenngleich bas letztere bie 

größere Mahrfcheinlichteit befitjt. ©ie $orm ber Körperbe[tat= 

tung geht aus ber 23efchreibung ebenfalls heroor, wenn es 

heifjt, bafz ber fjalsfragen „mit Molle unb fjaarn umwunben 
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unb ausgefüllt war“, worunter wir wohl nidfts anberes als 

bie Ulefte ber Betleibung unb oermutlit bes Haupthaares gu 

oerftehen haben. Halstragen, 6tollenarmbanb unb Gchmucf* 

nabel geben non ber Beftattung einer grau Äunbe.

Sie ßage ber einzelnen ©egenftänbe im ®rabe geht aus 

ber Beitreibung DWbemanns nitt einwanbfrei heroor. 9iat 

biefer würben alle auf fleinem 9taum gefunben, ein Stücf oom 

anberen ftets nur um wenige 3^11 entfernt. Sie 3labnabel 

in Äopfnähe hielt wohl bas (Sewanb auf ber Bruft jufammen, 

währenb ber fragen ben Hals ftmücfte. Sie aus bem Stmucf* 

ftücf burt bie liegen*, bjw. Bobenwäffer gelöften ^upferfal^e 

bebingten gerabe hier bie Erhaltung organischer Stoffe; eine 

(Erfteinung, ber man heute burt bie oerfeinerte (Erabungs* 

tetnif überall begegnet2. Sie geringe (Entfernung bes Stollen* 

armbanbes oon biefen Segenftänben ift nicht ganj oerftänb* 

lieh, ßiegt hier eine ungenaue Beobachtung nor, ober follte 

ber Unterarm Dielleicht 3um Äopf angewinfelt gewefen fein, 

fo bah baburdj ber Armftmucf, ber in ber üRähe bes Hanb* 

gelenfes getragen würbe, in bie Höhe ber beiben anberen 

Bron^egegenftänbe gefommen wäre?

2 3. 23.: g. ^ßfüfrenreiter, Slltfcljlefien 7, 1938, S. 238.

Bon ben bei !Rübemann betriebenen unb abgebilbeten 

(Eegenftänben tarnen bie 3labnabel unb ber Halsfragen, wie 

bereits angeführt, in bie Sammlung Büftings. Sas Stollen* 

armbanb wirb hier nach einer 3eichnung bes Ausgräbers 

wiebergegeben, bie ßweifellos peinlich genau nach bem Dri* 

ginal angefertigt würbe (Xaf. 1,1). 9Uibemanns forgfame Ar* 

beitsweife belegen bie Dielen noch erhaltenen unb barum mit 

ben 3eicf)nungen oergleitbaren gunbe.

Sas eine erhaltene Stücf ift ber Äopf einer breiöfigen 9?ab* 

nabel (Xaf. 2,1). 3njei gleitmittige Rippen gliebern ben 

äußeren Ärans bes Stücfes, ben oier Spelten mit einem 

fleinen inneren oerbinben, ber ebenfalls wie bie Speiten 

Soppelrippen trägt. Surt unfatgemähe Behanblung würben 

bie ©rate abgeftabt unb nerloren im (Eegenfah ßu ber fon* 

fügen Oberfläte bie Batina. Am beften ift biefe not auf ber 

ganzen flachen 31ücffeite erhalten geblieben. Sie Öfen weifen 

burch ihren Srat einen breieefigen Querftnitt auf. Ser jer* 
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brodjene 9labelfdjaft ift bisher in ben Seftänben ber Süfdjing= 

Sammlung nicfjt meljr feftftellbar. 3war war einmal oer= 

fudjt warben, burtf» geilen unb ßöten einen alten Srud) gu 

feilen, bodj blieb ber Srfolg nidjt oon Sauer. Ser breiedige 

3Infat$ bes -ftabelfdjaftes ift anfangs oierfantig, gellt aber halb 

in ^lunbftabigfeit über. Sas 91ab mifjt im Surdjmeffer 

6,4 cm, bie erhaltene Sefamtlänge mit Öfen unb DTabelanfap 

Ijeute 8,3 cm. Seger gab fie in feinem Seriefit anläfslid) ber 

Slufftellung non Sppentarten nodj mit 31,3 cm an3. Sie 9la= 

bei wirb unter 91r. C. h. 108 in ber SüfdjingsSammlung auf= 

bewahrt.

3eitfcf)r. f. Gttjn. 36, 1904, S. 607, 9lr. 26.

Ser ljalbfreisförmige ^alsfragen (Xaf. 2,2) aus 0,5 mm 

ftarfem Sronßebledj ift nidjt mefir oollftänbig erhalten. Sie 

9ber= unb teilweife audj bie Unterfante weifen 3lusbredjun= 

gen auf. 9iadj ben beiben Snben ßu oerfdjmälert fidj bas Sied) 

ftart; Spuren non Sefeftigungsnorridjtungen, Sollen ober 

ßödjern, tonnen nidjt meljr feftgeftellt werben. Ser obere 

Surdjmeffer bes Stüdes beträgt 10,1cm, bie £>ölje in ber 

SJlitte 5,3 cm unb an bem einen, oerljältnismäfjig wenig be= 

fefjäbigten Snbe nodj 1,5 cm. 5Rei(f>e Ser^ierungen beleben bie 

Sdjaufeite bes ^alsfragens. Oben begrenzt eine oierfadje 

gerabe, nidjt bem gefrümmten iRanb bes Sledjes folgenbe 

ßinie bas SJlufter. 9Xadj unten wirb es burdj ein gleiches Sanb 

abgefdjloffen. Sin aus fieben unb ein aus oier ßinien be= 

fteljenber Streifen teilen ben Snnenraum in brei glädjen. 

9Jiit ber Spitje gegeneinanbergeftellte, burdj Sdjrägftridjelung 

ausgefüllte Sreiede füllen bie obere, einfadje, mit ber Spitje 

nadj oben geftellte Sreiede bie mittlere 3one. Ser unterfte 

9laum in gorm eines Äreisabfdjnitts geigt wieber gegenüber^ 

fteljenbe, geftridjene Sreiede. Ser halsfragen ift unter 9Xr. 

C. h. 109 in ber Süfdjing;Sammlung eingetragen.

Sntereffant finb einige tedjnifdje Seobadjtungen an ben 

Stüden, ba fie fjinweife für ben Sjerftellungsoorgang geben. 

Ser fjalstragen befitji eine gleichmäßige Krümmung unb läßt 

fidj oljne Sdjwierigfeiten oollftänbig in eine Sbene abrollen. 

Siefer Umftanb legt bie Slnnaljme nalje, baß er nidjt wie bie 

gerippten unb woljl audj bie meiften fladjen fjalstragen mit 
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Gpiraloer^ierungen im Sußoerfaljren entftanb, fonbern aus 

einem flachen Bronßebled) gebogen würbe. Den Beweis für 

bie iRidjtigfeit biefer SInfidft gibt bei bem $agener 6tücf bie 

eigenartige Berbinbung oon Berßierung unb Körper. Das 

Gtridjmufter bes $agener ^alstragens wirb nacf) oben burcü 

ein Banb gleidjlaufenber (oier) ßinien begrenzt, bas nid)t ber 

Krümmung bes Bleies folgt, fonbern fid) gerablinig über bie 

6djaufeite ljinwegaieljt. (£s berührt barum ben Äragenranb 

in ber üüitte, entfernt fid) aber an ben beiben Gmben bebeu^ 

tenb baoonf Xaf. 2,3). 21m unteren iRanb läuft ber 23ersie= 

rungsftreifen bagegen ftets neben bem gebogenen iRanb eim 

ber. Vergegenwärtigt man fitf> ben ^erftellungsoorgang in 

ber Slnnaljme, es läge ein in ber gorrn fertiger, alfo ge= 

wölbter ^alstragen sur Berjierung oor, fo ift es leidet aus= 

bentbar, baf? bie £>anb bes Bronjef^miebes offne Schwierig^ 

feiten bie $unße bem unteren Äragenranb in immer gleii^em 

SIbftanb folgen lief?, (Srö^te (Bdjwierigfeiten müfjte aber bie 

SInlage bes oöllig gerablinigen oberen Banbes auf bem rum 

ben Körper bereitet fiaben. Diefe wirb aber bann fofort er= 

ftaunlid) einfatf), wenn man ben jur Berßierung beftimmten 

Dräger nicfjt in gerunbeter, fonbern in ebener <yorm am 

nimmt. Sinn braudjt man nur einen ©egenftanb mit geraber 

Äante auf iljn aufßulegen unb längs biefem bie ^un^e ober 

bas Berßierungsgerät entlang ßu führen. — Die Ccntfteljung 

bes Hagener ^alstragens barf man fitfj alfo folgenbermafjen 

norftellen: Stuf einem ebenen Bron^ebled) wirb ber Umri^ 

bes Gdfmucfftüctes in f}orm einer Bionbfidjel Dorgeßeidjnet. Grs 

fdjliefst fid) ber (Entwurf unb bie Slusfü^rung ber iRitpergie* 

rungen an. Dann folgt bas fperauslöfen ber Sidfel aus bem 

Bled) unb nun erft wirb fie ßum fjalsfragen gebogen, gu beffen 

enbgültiger ^ertigftellung nur nodj bie Gmben einer Sefefti= 

gungsoorridjtung bebürfen, oon ber in biefem nichts er= 

galten ift.

Die iRabnabel würbe in einer einfeitigen g-orm gegoffen 

(Jperbguf)). Snfolgebeffen ift nur i^re 33orberfeite profiliert, 

fie befit$t nur eine S^aufeite, bie allein eine Bearbeitung 

nad) bem (Suffe erfuhr, wäljrenb bie iRücffeite bagegen raub 

unb uneben blieb.
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Dlun ift zu unterfußen, inwieweit fiß bie einzelnen ©egem 

ftänbe in bas uns befannte Äulturbilb ber Lüneburger ©e= 

genb einpaffen. Das längsgerippte Gtollenarmbanb glaubte 

man bisher wäljrenb ber älteren Vronzezeit in Sübbeutfßlanb 

entstauben unb naß bem korben eingeführt. golfte bezweifelt 

bagegen biefe Dlnfißt unb ftellt bie Verfßiebenartigfeit ber 

füb= unb norbbeutfßen gormen Ijeraus4, wobei er fogar eine 

Veeinfluffung bes norbmainifßen ©ebietes non bem ßüne^ 

burger Laub aus belegt. — Das Gtollenarmbanb erfreute 

fiß befonbers großer ^Beliebtheit unb würbe oon ben grauen 

gern als Gßmucf getragen. DBie in bem ©rabe oon $agen 

tritt es auß fonft ausfßliefzliß in grauengräbern auf. Go= 

fern es aus gefßloffenen gunben ftammt, ift es meift non 

©egenftänben ber ^Seriobe II naß DJiontelius begleitet5.

4 g. golfte, Sie Bronzezeit im norbmainifcfjen Reffen, 1939, G. 68.

5 z- öftere!) Ib eck, för. Süneburg, .7). (Summet, 9laßricbtenblatt 

f. 9Heberfacf)fens Borgefßißte, 9t. g. 91r. 3, 1926, G. 67, 2lbb. 1.

8 3eüf<br- f- Gcßn. 36, 1904, Beilage III.

7 g. golfte, 3ur älteren Bronzezeit Gübljannooers, ÜJlannus 26, 

1934, G. 50.

8 St £j. Sittmann, Unterfudjungen zur (Sefdjißte ber älteren Bronze^ 

Zeit in 9iorbroeftbeutfßlanb, 1938, G. 57.

Sm gleißen 3eitabfßnitt ift bie Diabnabel eine häufige 

©rabbeigabe. Gie erfßeint in ben nerfßiebenften Dibarten im 

weftbeutfßen Diaum unb gab barum fßon früh Dlnlafj zu einer 

Dlufglieberung bes gunbftoffs in mehrere ©ruppen6. ©s wur= 

ben babei naß ber DInzahl ber Öfen mehrere ippen getrennt, 

bie nerfßiebene Verbreitung befaßen. Das Gtücf oon fragen 

wäre banaß mit feinen brei Öfen jur „hannooerfßen“ gorm 

Zu ftellen. Dienere Unterfußungen zur älteren Vronzezeit 

braßten u. a. als wefentlißes ©rgebnis eine Dieubearbeitung 

ber Diabnabel. Go bezeißnet golfte7 bie Dlnzahl ber Öfen nißt 

mehr als befonberes ^ennzeißen ber „hannooerfßen“ Diab^ 

nabel. Die „breite, banbförmige, in 2—3 mitgegoffene Dlippen 

Zerlegte geige“ unb ber „einfeitige ©up“ fßeinen ihm bas 

wefentlißfte Düerfmal ber gorm. Vier in einen inneren Düng 

münbenbe Gpeißen finb hierbei häufig begleitenbe Düertmale. 

— Die zeitliße Ginftufung in bie gSeriobe II wirb burß zcßb 

reiße gefßloffene gunbe belegt8. Die größte Verbreitung ber 

Diabelart aus bem ©rabfunb oon $agen liegt zwifßen Dlieber= 
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elbe unb Sßefer—Silier. Diefer Umftanb bestimmt fjolfte baju, 

an Stelle ber bisherigen ^Bezeichnung „hannooerfcfje“ ^ab= 

nabel bie richtigere: „fiüneburger“ 9?abnabel norjuf^Iagen9. 

Der oerhältnismäfjig befdjränkte Slusbehnungsraum, ber in 

ber folgenben ^Seriobe III non einer ganz klar umriffenen 

Kulturgruppe erfüllt ift10 11, macht es wahrfcheinlid), bap er be? 

reits in ber älteren Vronzezeit eine Sonberftellung einnimmt. 

Die Verbreitung anberer formen, 3. V. bie ber ßüneburger 

Urfibel feftigt biefe Einnahme11.

9 5. golfte, 1939, G. 53.

10 Bachenberg, Die Sangenfpitje nom fiüneburger Bgp II, 2Ran= 

nus 24, 1932, G. 79.

11 £>. ißiesher, Urfibeln bes Süneburger Brjpus, iUIarburger Gtubien 

1938, G. 198 unb .Clarte auf Bafel 35.

12 Werften, 3ur älteren norbifdjen iBrongejeit, o. 5., G. 40—41. 

3. golfte, 1939, G. 72.

13 G. Gpradüjoff, a. a. D. G. 5, 2Ibb. 4.

Sils britter ©egenftanb aus bem (Erabe oon Ejagen fommt 

ber Ejalstragen zur Vefpredjung. Über biefen ^rauenfchmud 

ift bereits häufig gehanbelt worben. Die h^* oorzulegenbe 

$orm war jebocf) bis zur angeführten SIrbeit non Sprodhoff 

gänzlich unbefannt, unb fie ift auch heute noch ßine nereinzelte 

Sonberform, im (Eegenfatj zu ben mannigfachen Stücfen ber 

norbifdjen flachen unb gerippten, medlenburgifchen unb hßffi; 

fdjen (Entwicklung12. Das Verhältnis biefer Slrten ßueinanber 

ift, foweit es fich um längsgerippte Stüde hanbelt, baut neue

rer Arbeiten nerhältnismäffig geklärt. Der flache $alskragen 

bagegen nimmt in biefer Schmudgruppe einen noch nicht feft* 

umriffenen Vluh ein. Visher glaubte man ihn allgemein aus 

ben gerippten Kragen ableiten zu bürfen. Diefe Sluffaffung 

hat Sprodhoff nun jüngft wiberlegt unb zwei Sßurzeln neben* 

einanbergeftellt: bie ber gerippten unb bie ber glatten $orm. 

(Es liegen bei ber (Entftehung ber flachen 2Irt zwei seitlich ge= 

trennte (Entwidlungslinien oor: bie ber Sunula unb bie bes 

norbifdfen fpiral* unb kreisnerzierten Schmudftüdes, bereu 

Seitlichen SIbftanb es zu Überbrüden gilt. Sprodhoff bebient 

fich babei einer Sonberform, bie zum Ejagener Kragen in 

engfter Veßielfung fteht13.

Diefe Ejalsberge oon Ejollenftebt, Kr. Marburg, ein „(Einzel* 

funb“, befitjt fowohl in (Eeftalt wie auch in Verzierung engfte 
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23erbinbungen 3« ber aus $agen. 34oei nad) innen gefetrte 

Sänber aus SBoIfs^atnrnufter fäumen bie Sdjaufeite. 3n ber 

SOZitte läuft eine einfache Spirale entlang. ®anß wie auf bem 

Hagener Stüd werben biefe brei Zer^ierungs^onen burd) 33än= 

ber oielfadjer Stridje gegeneinanber abgetrennt. Die formen^ 

funblidje SSerwanbtfdjaft ber beiben (Segenftänbe ift augen= 

fällig. 3f>re Fanborte liegen nid)t weit ooneinanber entfernt 

im ßanb an Zieberelbe unb Ilmenau.

DInbere Sßergleidjsfunbe liegen im gesamten narbigen 

Äreis bisher nidjt meljr nor. Die flaifje bort norfommenbe 

^alsfragenart ift bebeutenb gefefjiefter in ber Formgebung 

unb wefentlid) nerfdjieben in ber DJlufterung. So trägt fie 

niemals geftridfene Dreiede, ftatt beffen aber um jo häufiger 

oollenbete Spiralen unb Äreisgruppen. Der Sßolfsjaljn er= 

fdjeint im norbifdjen Äreis auf^er ben beiben befprodjenen 

23eifpielen nur nod) auf einem einzigen fpalslragen, ber aber 

ßängsrippen trägt. Sr ftammt aus Dietlingen Är. ßüneburg11 

unb legt mit biefer Sdfmudart beutlid) ben oon ber fladjen 

Hagener, bßw. $>ollenftebter F°rm ausgeübten Sinflufj bar.

14 (9ummel, 3ur Srongegeit fti&berfadjfens, 9tad)ricf)tenblatt f. 

Slieberfacfjfens S3orgefd)id)te, 9?. g. 9?r. 3, 1926, G. 70, 2Ibb. 4.

15 Wirt föamerab (Bünter GmoIIa madjte miet) auf biefes Stück 

freunblidjft aufmerhfam.

16 53.2.93. ß'upka, Beiträge ßur (Sefd)id)te, £anbes= unb 93olhs= 

hunbe ber 2IItmarh, Sb. 5, 1925—1930, G. 374, 2Ibb.

17 ®. ^raft, T)ie Stellung ber Gdjroeiß innerhalb ber brongeßeit- 

lidjen Kulturgruppen Wtteleuropas, SIngeiger für Gdjroeigerifclj-e ?llter= 

tumshunbe, 9?. 3. Sb. 29, 1927, G. 6, SIbb. 1b.

Sßeit non bem tier bejubelten Funbgebiet abgelegen fanb 

fid) nun ein tpalstragen, ber einen 33ergleicf> tret} feiner ent= 

fernten Heimat notwendig madjt. 53om fcfjweißerifiijen Fanb= 

ort 58ej im Sßallis liegt ein fladjer fpalstragen nor14 15. Sr 

würbe in einer 3eid)nung oon Äupfa16 unb etwa ju gleicher 

Seit in einem ßidjtbilb non Äraft17 befanntgegeben. Um ben 

Funbftoff sufammengufaffen, folgt fyier nod) einmal eine 5Ib= 

bilbung (Daf. 2,4), bie id) fyerrn Dr. 53ogt, 3ürid), oerbanfe. 

Der fragen beftefjt aus flattern DSron^ebled) unb weidjt in 

ber Farm non ben beiben befprodjenen Stüden nidjt ab. Die 

SBerßierung fetjt fid) aus fünf übereinanberliegenben 3onen 

jufammen, non benen brei in wedjfelftänbiger Zeitenfolge 
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Sßolfssähne tragen. Durd) brei ^entrechte Bänber wirb bie 

SSorberfeite abwechslungsreich belebt. Sie tragen über= 

einanberftehenbe, oon innen Ijerausgebrüiite Budel. — Ces 

erhebt fich nun auf Srunb ber äußeren Übereinftimmung bie 

grage: Beftehen Bestehungen ßwiftben bem fdfweißerifdjen 

unb ben lüneburgifdjen Stüden? Die beiben angeführten 

Berichterftatter bes halsfchmudes aus Bej oerweifen auf bie 

Sihnlich^it bes Stüdes mit norbbeutfehen fjalsbergen. Äraft 

fpridft jebod) bie Bermutung aus, bah bie Berßierung bes 

fchweiserifchen gunbes für eine herftellung an Drt unb Stelle 

fprädje. Diefe Slnfidjt befi^t grohe Sßahrfcheinlichteit. Die 

Dreiedsoersierung erscheint ja währenb ber älteren Bronse= 

Seit noch überall bart, wo fich bie kulturellen Sinflüffe aus ber 

fpäten ^ungfteinseit ungeftört weiter geltenb machen tonnten. 

So vermochte fich S-23- im SBallis eine klare Sonbergruppe 

unter folcfjen Sinflüffen heraussubilben18. Sieben ber Dreieds^ 

Sier mögen auch bie Budel auf bem Bejer fragen für eine 

Heimat in ber Schweis fpredfen, kommt boeb gerabe biefer 

Schmud h^cr, wenn auch nicht ausführlich, worauf unten 

noch einmal surüdsukommen fein wirb, fo bod) fehr häufig 

auf ben oerfchiebenften öegenftänben oor19. Weines Dafür= 

haltens fefjeint auch bie bleiartige gorm auf eine füblitfje 

Ipeimat su beuten. So kennen wir gerabe in ber Sßallifer 

(Sruppe oerfchiebenen 2lrm= unb halsfchmud, bem biefes Äenn- 

Seichen eigen ift. (Sin einfaches Wanfchettenarmbanb, fogar 

mit geftriefjenen Dreieden, aus Billeneuoe (^Ballis) bilbet 

Äraft ab20. heierli gibt folchen $alsfd)mud bekannt21, unb in 

bie gleiche Sruppe bes Sdjmuds gehört ein Sichelförmiges 

Bronseblech aus Konthep22. Ss barf alfo als nerhältnismäh 

ficher gelten, bah ber halstragen oon Bej nicht als Einfuhr 

aus Borbbeutfchlanb, fonbern als einbeimifcües Girseugnis sa- 

werten ift.

18 ®. ^raft a. a. D. 9t. g. 53b. 30, 1928, S. 85.

19 3. 93.: 3- unb Sö. Dedjsli, Urgefdjicgte bes SBallis, 1896, 

Xaf. III, 3; Urgefd)id)te ber Semeis, 1901, S. 250, 2Ibb. 234.

20 ®. ßraft, 1927, S. 6, SIbb. la.

21 3- ^eierli unb 2Ö. Dectjsli, Urgefd)i(f)te bes SBallis, 1896, Taf. III, 

4—6.

22 3. ^eierli, a. a. 0. Xaf. II, 12.
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Sie 3ulei$t angeführten formen weifen nad) 5lnficf)t Sdjra= 

nils SBerbinbungen mit bem böhmifchen %aum auf23 unb Ien= 

fen unfere Slufmerffamfeit auf einen halsfdjmud aus bem 

Steinfiftengrabe non SBeloarep, bas auch bei Sprocthoff ®r' 

tnähnung finbet24. Saft biefer fyunb ein fyrembling in bet 

Slunjetifter Kultur ^Böhmens ift, bürfte flar fein, inwieweit 

er su bem SBallifer unb ben norbweftbeutfdjen jfjalsfragen in 

23esiehung ftefjt, muft bei ber geringen SJlenge bes einf(f>lägi= 

gen gunbftoffes Sonberftubien Vorbehalten bleiben. Sie 

ßängsrippe legt bie Einnahme einer 53erwanbtfcf)aft mit bem 

©öttinger Stüd25 reifjt nahe. Seine einfach umgerollten Snben 

Stellen ihn jeboch eher ßu ben f}unben aus Siorbbeutfdjlanb 

unb $Bej. ®r fönnte fomit eine tppologif^e Stöifchenftufe non 

ber 5Bron,3e=2unula jur älteften flachen ^alstragenart bilben. 

Siefe Stellung ift freilich auf ©runb bes bisherigen $unb' 

ftoffes burcf) eine einmanbfreie 3eitbeftimmung nicht gu ftüljen. 

Sine gemeinfame Sßurgel ber flauen $alslragen in ber 2u- 

nula unb eine getrennte gortentwidlung gur norbbeutfchen 

unb ßur Sßallifer 2Irt läfet fich fomit nicf)t beweifen. Offenbare 

Vorformen ßu bem ®ejer gunb in ©eftalt non Öfenhalsrim 

gen mit plattgehämmerten Snben26 fdjeinen fogar gegen eine 

foldje Annahme gu fpredjen unb eine eigene Sntwidlung 

in ber felbftänbigen frühbronäegeitlidjen SBallifer ©ruppe ßu 

belegen, als bereu am weiteften fortgeschrittene f}orm ber 

^Bejer ^unb angefehen werben fann.

23 3- Sdjranil, Sie ißorgefdjidjte iBötjmens unb ÜJläljrens, 1928, 

G. 105.

24 E. Gprochfjoff, a. a. 0. G. 4, 3- Gdjranil, a. a. O. Saf. 19,1.

25 E. Gprodcljoff, a. a. D. G. 2, 2Ibb. 1.

28 ®. ßraft, a. a. 0. 1927, G. 6.

27 ß. Gprochljoff, a. a. D., G. 5.

Ser SBallifer f}unb läftt fid) nicht fidjer in ben oon Sprocf- 

hoff bargelegten ©ntwidlungsgang ber flachen fjalsfragen 

einorbnen. ®s bleibt nun ßu prüfen, ob biefe formentunbliche 

Dleihe burdj ben $alsf'ragen aus $agen ßu ftüften ift. Sa,30. 

muß beffen seitliche Sinorbnung oorgenommen werben. Ser 

$ollenftebter fragen, ber burdj $orm= unb 93er$ierungsähn' 

Hdjteit als gleidjalt mit bem Hagener Stücf anjufpredjen 

ift, würbe als ^Beweis für bie SSerjahnung ber gerieben 1 

unb II angefprodjen27. Safür war bie Sreiecfs= unb bie 
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Spiralmufterung ausfchlaggebenb. Das Sößolfsßahnornament 

ift bas ^auptoerßierungsmotio bet Sßeriobe I unb tritt in ber 

Sßeriobe II ßugunften ber neu auffommenben Spirale ftarf in 

ben $intergrunb, ohne jebodj oöllig ßu oerfchtoinben. Go füll 

3. SB. eine mir burdj Sübbilbung nicht betannte Scheibenfopf= 

nabel aus SBlecfmar Är. Gelle „mit einem rings umlaufenben 

SEBolfssahnmufter oer^ert“ fein28. Sluf Orunb ber in 23eglei= 

tung auftretenben ßüneburger Urfibel (teilt Riester bas Stücf 

in bie SIbfdjnitte b, bjw. c ber Sßeriobe II. Der gerippte $als= 

fragen aus SRehlingen &r. ßüneburg mit ben Dreieifen bürfte 

auch nicfjt in ben SBeginn ber speriobell ßu (teilen fein. Das 

Sluftreten bes Slßolfssahnmufters ift bemnach nicht ein un = 

bebingt in bie SfSeriobe I batierenbes SDIotw. freilich fjat 

ber $agener fjalsfragen mit feinen gegeneinanbergeftellten 

Dreiecfen etwas recfjt altertümliches, bccf> bleibt gerabe bas 

recht einfache SBefen ein Äenußeidjen ber ßüneburger Gruppe 

bis in bas Gnbe ber SfSeriobe II fjinein, wie 3. SB. audj bie SBer= 

gerungen ber ßüneburger Urfibeln zeigen29.

23 güesher, a. a. D., S. 197.

29 Sßiesker, a. a. D., Taf. 74; 12, 14.

30 $. $ieshßr, a. a. £)., 2af 74; 12.

31 g. golfte, 1939, S. 58.

ßlucf) bie oon Sprocfljoff als frühes Äenngeichen ins <yelb 

geführte einfache Spirale bes fwllenftebter fragens braucht 

im ßüneburger [yormenfreis nicht für eine Slnfetjung in bie 

frühe Sßeriobe II gu fpredjen. Diefe gleiche fchlichte unb fogar 

unbeholfene Spirale tritt ja noch auf bem weibenblattförmb 

gen SBügel ber ßüneburger Urfibel bes letjten ßlbfchnitts bie- 

fer Sßeriobe auf30. Gs barf fomit ausgefprocfjen werben, bah 

bie angeführten SBergierungselemente eine frühe Ginftufung 

bes fwllenftebter gunbes nicht unbebingt rechtfertigen.

SBei ber Prüfung ber ßlltersfrage ftehen auf Grunb bes 

gefchloffenen [yunbßufammenhanges beim fjagener Grab bie 

SBegleitftücfe bes $alstragens ßur Verfügung. Das Stollern 

armbanb hilft, foweit ich fßhe, h^r freilich nicf>t oiel weiter. 

Dagegen bürfte bas Sluftreten ber ßüneburger SRabnabel eine 

Datierung in ben jüngeren Xeil ber Sßeriobe II unterbauen; 

benn fie ftellt nach golfte31 eine örtliche f}ortentwictlung ber 

SRabnabel bar unb macht fchon beshalb ein SBorfommen im 
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beginn bei Verlobe II unwahrftheinlidj. Gingehenbere Unter* 

fudjungen bürften t)ier erft Gnbgültiges bringen. Xro^bem 

barf für ben angefdfnittenen gragenfreis als f)inreitf)enb be= 

grünbet gelten, baf? ber $ollenftebter unb ber $agener Kra= 

gen nidjt oor bie Stufe b ber ^Seriobe II einsuorbnen finb.

9Rit biefer fpäteren 2lnfetjung erweitert fidf ber 3*üifd)en= 

raum non ben Cunulae aus Drange ßu ben einfadjen flauen 

^alsfragen. Samit nerliert biefe formenfunblidfe Gntwicflung 

einen gewiffen Grab an 2ßahrfd)einlid)teit. Gleichzeitig taudjt 

aber erneut bie $rage nad) bem Urfprung bes flauen $als= 

fragens auf. Siefer mag vorläufig nodf ni(f)t flar erfennbar 

fein. Sodj ift es burdfaus möglid), baf} 23orformen organifdfen 

■Materials bagu angenommen werben bürfen. So finb aus 

Gnglanb 3.23. f>alsgef)änge ber gleichen äußeren Geftalt aus 

23einplättd)en unb perlen befannt32 33, bie ber ^3eriobe I an* 

gehören. Gs barf barum einmal bie 23ermutung ausgefprodjen 

werben, ba% äfjnlidje Singe auch in 9?orbweftbeutfchlanb 

wäljrenb ber älteren 23ronße3eit im Gebrauch gewefen fein 

tonnten, bereu Gntbedung bisher freilich nod) ausftefjt.

32 G. Sßtöflott, The Early Bronze Age in Wessex, Proceedings of 

the Prehistoric Society, Jaf X unb G. 81; ?Ibb. 16 links.

33) fö'. Werften, a. a. O., G 201.

Samit fomme idj ßum Sdflufj unb faffe bie Grgebniffe noch 

einmal fürs ßufammen. Sie Gntftehung fladfer unb gerippter 

tpalsfragen aus getrennter SBur^el barf infolge ber Gleidp 

ßeitigfeit ber älteften formen als feftftelfenb angenommen 

werben. Wlöglidjerweife haben wir mit einer norbifdjen Gut* 

ftefjung bes längsgerippten fpalsfragens ßu rechnen. Kerften 

fcfjneibet biefe <yrage an, läf$t fie aber norläufig noch wegen 

bes mangelnben ^unbftoffes offen. Sie lebensfähige Gut* 

widlung ber fladjen ^alsberge bürfte in Slorbweftbeutfd)* 

lanb, bem 23orfelb bes norbifdfen Kreifes, unter oerf^iebenen 

Ginflüffen in bisher nidjt flar faßbarer 2Beife oor fidf ge- 

gangen fein. Sn ber burdj bie „ßüneburger“ ÜRabnabel unb 

bie „ßüneburger“ Urfibel für bie ^Seriobe II belegten Kultur

gruppe tritt eine nur auf biefen tRaum befdjränfte flaäje 

^alsfragenart auf, für bie itf) ben tarnen „ßüneburger“ 

$alsfragen norfchlage. Sie wirb bisher burd) bie Stüde aus 

$ollenftebt, Kr. Marburg, unb fpagen, Kr. ßüneburg, oertreten, 
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bie einen gang eigenen Gtildjaratter wiberfpiegeln unb barin 

3. SB. aud) engfte Sßerwanbtfdjaft gu ben Urfibeln befitjen. 

Weitere gunbe bes anfdjeinenb feltenen Gdjmudes werben 

eine genauere Grfaffung ber f}orm sulaffen. — Die burd) 

wirtfdjaftlidje $aftoren, fo etwa ben Galjlfanbel, unb burdi 

gecgrap©fd)e (gegebensten bebingte Gnnijeit bes SBeßirfes 

ßüneburg ftanb nadj Kerften mit bem norbifdfen Kernlanb, 

ber 3onel, in unmittelbarer SBegieliung33. Unb fo tonnte es 

gar nicf)t nerwunbern, wenn ber „ßüneburger“ $alsfrageu 

entfdjeibenben Sdnteil an ber $erausbilbung ber präi^tigen 

flauen $alsfragen ber germanifdjen Kultur genommen Ijätte. 

$reilid) braucht bas nicf)t ber einzige Sünftofs gewefen ju fein, 

wie eine ßu ftarre formenfunblidje ölieberung leitet ju 

fdjnell etwas ©ewaltfames unb bamit bem Datfädjlidien nie© 

Gntfpredjenbes erhalten fann. Der SBallifer g-unb bürfte feine 

Gntfteljung in ber G^weij erfahren Ifaben, botf) finb SBe= 

einfluffungen aus bem SFlorben, bie im perfönlicfjen Kennern 

lernen frember formen auf $anbelsreifen Srflärung ßu firn 

ben nermögen, aud) ©er nid© non ber $anb ßu weifen. Goldie 

Seßieljungen werben 3. SB. audj in bem eigenartigen Umftanb 

norliegen, bafj fowo© in ber SBallifer, wie in ber ßüneburger 

(gruppe ber non ber SRüdfeite bes SBronßegegenftanbes ©raus= 

gebrüdte SBudel auftritt.

SBreslau, im SOtai 1939.


