
©ie ^lusroertung ber ^obenfunbe als 

ljiftorifdje Quelle

Sin Beitrag ßur urgefdjidjtlidjen 2Irbeitsmett)obe *)

*) Die Ausführungen finb einer im Sntftehen begriffenen Arbeit 

über bie Sadjfen mit geringen Anbetungen entnommen.

23on

Dr. Sllbert (Benrid), 3.3t- 5ßiII)eImst)aüen

Da biß Ausführungen gans allgemein forfdjungstedjnifdjes 

^ntereffe haben, fallen fie an biefer Stelle unabhängig aon 

bem engen Nahmen einer ßinaelunterfuchung ihren ißlaij 

fyQben. Der Herausgeber.

Die SSefinnung auf bie beutfdje Kultur tjat 311 einer er= 

t)öt)ten 23efd)äftigung breitefter SSolhshreife mit ben fragen 

beutfcfyer (Befd)id)te geführt. ißor allem bie parteipolitifebje 

Sd)ulungsarbeit bebarf bringenb neuer Srhenntniffe als 

(Brunblage für it)r Streben, bem beutfrfjen 53olhe eine neue 

ber nationalfoßialiftifd)en 2SeItanfct)auung entfpred)enbe 

Deutung feiner (Befd)id)te ßu geben. Sn ber reinen (Be= 

fd)id)tswiffenfd)aft bann fie fid) auf längft erarbeitete feft= 

ftetjenbe Datfadjen ftüt^en. Die Wfdjäftigung mit ber burd) 

gefdjriebene 97acbrid)ten erhellten genügt jebodj nid)t 

meljr. Die urgefd)id)tlid)e Seit muß mit in ben Stammen 

ber (Befd)id)tsbetrad)tung einbeßogen werben. 9Jlan bat er= 

bannt, bafj bie „Sinljeit ber (Befd)id)te nidjt bebingt wirb 

burd) bie fyiftorifdjen iftadjridjten, bie met)r ober weniger 

zufällig auf uns gebommen finb, fonbern burd) bas leben- 

bige SSoIbstum, bas bie (Befd)id)te trägt“. „Die Söorgefdjidjte 

bilbet nid)t bie Sinleitung ßu nuferer ®efd)id)te, fonbern 

il)re (Brunblegung“.

Wlit biefer Srbenntnis erwäd)ft ber Urgefd)id)tswiffen= 

fd)aft eine Aufgabe, bie fie meljr nod) als bisher ßu einer 

„tjeroorragenb nationalen Sßiffenfdjaft“ mad)t, bie Aufgabe, 
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neben bet Sarftellung eines allgemeinen ^ulturablaufes 

einroanbfreie Grgebniffe auf bem Gebiete bei politifcßen 

unb ber Geiftesgefd)icßte anguftreben. Gs genügt meßt, nur 

ganß allgemein ben ßoßen ^ulturftanb unfrer 53orfaßren 

feftsuftellen. 5öir mallen barüber hinaus etwas über itjre 

gefd)icE)tIicE)e Söirhfamkeit roiffen, mallen feftftellen, roie fie 

entftanben finb, welche raffifdjen unb politifcßen Kräfte 

babei roirkfam waren, roie nufere Norfaßren fid) mit ißren 

Gegnern politifcß unb geiftig auseinanberfeßten.

Sas 3iel ber gorfcßung ift bamit Klar feftgelegt. 5ßeniger 

^larßeit beftetjt jebod) über bie Sftetßoben, mit bereu $>ilfe 

bas gefteckte 3^1 erreicßt roerben kann. Aucß in miffen= 

fcßaftlid)en Greifen gel)t ßeute nadj bie Sluseinanberfeßung 

über bie Anroenbbarkeit urgefcßicßtlicßer Arbeitsmetßoben 

ßin unb ßer. Aus biefem Grunbe mallen mir uns barüber 

klar roerben, roie es möglicß ift, in nuferer Heimat in Nie= 

berfacßfen ßiftorifcße Satfacßen mit £>ilfe ber 53obenfunbe 

3U erfcßließen.

Gd)on am Anfang ber Urgefcßicßtsroiffenfcßaft fud)te 

man bie £)interlaffenfcßaften bes Nabens bestimmten 53olks= 

ftämmen außufdjreiben, 3. 53. roenn man alle gibeln als 

5öenbenfpangen beseicßnete ober aon allen Urnenfeibern 

als Söenbenfriebßöfen fprad). Sie eigentliche ßiftorifcße Aus= 

roertungsmöglicßkeit ber urgefcßicßtlicßen gunbe beruht je- 

bad) auf ber aon ^affine erkannten Satfacße, baß „ftreng 

umriffene, feßarf fieß ßerausßebenbe, gefcßloffene arcßäolo= 

gifeße ^ulturproüinsen unbebingt mit beftimmten 53ölher= 

unb Gtammesgebieten sufammenfallen“. Siefe urfprünglid) 

root)I mehr gefühlsmäßig aufgeftellten (Brunbfäße finb in- 

3roifd)en bart, roo fid) eine Nachprüfung an Sganb fchrift- 

Iid)er Quellen ermöglichen ließ, 3.53. an oftbeutfeßem gunb= 

ftoff, nicht 3um roenigften jebod) aud) an ben £)interlaffen- 

fd)aften ber Singeln unb Gachfen, foroeit fie bie Überroanbe= 

rung nad) 53ritanien betreffen, ferner burd) bie Grfd)ließung 

bes ^ulturgebietes ber Cangobarben unb burd) bie f}eft- 

ftellung ber Herkunft ber Germanen mit £>ilfe ißrer ar= 

d)äologifd)en $interlaffenfd)aften — um nur einige 53ei- 

fpiele 3U nennen — als abfolut fießer beftätigt roorben.

Sie grunbfäßlicße Anerkennung ber Nichtigkeit aon 
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Koffinnas fieblungsardjäologifcher ÜRetljobe hat längere Seit 

auf fid) warten laffen, weil er felbft bart, wo er fie an= 

wanbte, in ben Slrbeitsergebniffen gefdjwankt hat. Snawi^ 

fdjen hat man erkannt, bah Koffinna in ber 2Inwenbung 

feiner (Brunbfä^e nidjt gana folgerichtig mar, unb bafs bar= 

aus feine ^eb)Ifd)Iüffe erklärt werben müffen. dus Tlangel 

an Material ftü^te er fid) auf eine au fdjmate CBrunblage 

unb kam fo au falfdjen Ergebniffen. £>eute roenben felbft 

bie früheren (ßegner Koffinnas faft burchweg bie fieblungs- 

ard)äologifd)e ÜRethobe an. -Rur für ältere Seiten roirb ihre 

^Richtigkeit noch nid)t allgemein anerkannt. Es geht jebod) 

wohl au weit, wenn man ber gorberung nachkommen wollte, 

bie ^Richtigkeit ber fieblungsard)äologifchen ÜRethobe in je- 

bem einzelnen gall erneut beweifen au wollen. Sind) in ber 

SBiffenfdjaft gilt wohl ber Sah, bah Skepfis allein nicht ge= 

nügt, um fehenb au machen. Söenn fid) heute mit £ilfe ber 

Koffinnafchen ÜRethobe 3.V. an roeftbeutfchem ÜRaterial 

nid)t überall gute Ergebniffe haben erzielen laffen, fo liegt 

bies am ÜRangel ausreichenben gunbftoffes, ber es bisher 

nid)t ermöglicht hat, klar abgegrenate Kulturprooinaen 

herausauarbeiten. 2ln ber SRidjtigkeit bes non Koffinna auf' 

geteilten ©runbfahes änbern biefe Datfachen nichts. 5In= 

bererfeits entfprid)t es nicht ber Sluffaffung beutfdjer gor= 

fdjung, Koffinnas 2ehrmeinung in allen Dingen als un= 

antaftbar hinaufteilen, Es entfpridjt vielmehr einer Sßürbb 

gung feiner 2eiftung, wenn man auf ben (Brunblagen, bie 

er gegeben hat, über feine Ergebniffe hinauskommt unb 

feine gelegentlichen Irrtümer unb fehler als foldje erkennt 

unb oermeibet, genau fo, wie er felbft feine fehler einfah 

unb berichtigte.

VJenn wir alfo heute auf Cßrunb urgefd)id)tlid)er gunbe 

hiftorifdje ßreigniffe herausarbeiten wollen, fo müffen wir 

uns bemühen, Kulturgruppen in ihrer Verbreitung unb 

ihrem (Behalt feftaulegen. Dies kann nicht auf (Brunb 

einiger weniger formen ober (Bebräudje gefd)ehen, fonbern 

es ift notwenbig, bah n)ir alle urgefd)id)tlid) überhaupt fah= 

baren Datbeftänbe für bie Erarbeitung einer Kulturgruppe 

heranaiehen. Es ift alfo oorher notwenbig, uns über bas 

Verbreitungsgebiet ber oerfd)iebenften Sachgüter wie gibeb 

11



formen, Sßaffen, formen bei Donware u. ä. klar 311 wer= 

ben. Sind) bie Beftattungsfitte, Hausbau unb Gieblungsform 

müffen für bie Erarbeitung einer Kulturgruppe berückfid)*  

tigt werben. Dabei müffen wir uns barüber klar fein, baß 

wir nur gleichzeitige gönnen miteinanber oerarbeiten 

bürfen.

Die Borausfeßung für bie Erarbeitung oon Kultur= 

gruppen ift bemnadj bie möglichft genaue Datierung ber 

zur Bearbeitung ijerangegogenen (Sackgüter unb Gitten, 

hierfür fteßen uns oerfdjiebene Blittel zur Verfügung. Blan 

hat feit langem erkannt, baß fid) in urgefd)id)tlid)er 3e^ 

wie aud) heute neue formen nach oorljanbenen Borbilbern 

mit einer gewiffen (Befeßmäßigkeit entwickeln. T)ie Wte' 

thobe, bie fid) urit ber Erfcßließung biefer (Befeßmäßigkeit 

befaßt, nennt man nach Blontelius „bie tppologifcße Ble= 

thobe“. Sie bebeutet für bie Altersfeftftellung ber gunbe 

basfelbe wie Koffinnas fieblungsard)äologifd)e Biethobe für 

bie Kulturgruppenforfd)ung. Seit langem hüt man jebod) 

aud) erkannt, baß es in ber Abfolge ber tppologifd)en Ent= 

Wicklung einige Bochfprünge gibt, bie es nicht ermöglichen, 

ohne weitere Anhaltspunkte ein genaues Bilb oon ber 3eit= 

ftellung ber einzelnen gunbe zu oermitteln. Blit $>ilfe ber 

gefdjloffenen gunbe unb ber Gtratographie kann man aber 

Zu einer Betätigung ober Ergänzung ber burd) bie tgpologifdje 

Biethobe erkannten (Befeßmäßigkeiten in ber Entwicklung ber 

einzelnenOegenftänbekommen. Durch bie Gtratograpßie läßt 

fid) eine Abfolge ber einzelnen Entwichlungsphafen eines (Be^ 

genftanbes erfd)ließen. 9öir erhalten fo eine „relatioe Eßro= 

nologie“. Durch bie gefd)Ioffenen gunbe wirb uns bie AU 

tersftellung ber einzelnen Entwichlungsftufen, bie „abfolute 

Ehronologie“, oermittelt. BBenn z-B. in einer Urne fid) als 

Beigaben mehrere gibeln ober anbere (Begenftänbe mit einer 

römifchen Blünze zufammenfinben, fo ift es klar, baß fo= 

wohl bie Urne als aud) bie übrigen (Begenftänbe jünger fein 

müffen als bas ißrägebatum ber Blünze. Blit £>ilfe vieler 

foldjer gunbzufammenhänge ift ein ganz Borbeuropa unv 

faffenbes chronologifd)es (Schema erarbeitet worben, bas 

uns in ben weiften fällen ermöglicht, eine verhältnismäßig 

genaue Datierung ber urgefd)id)tlid)en $unbe zu geben.
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Vor allem ©egenftänbe, bie fid) wie gibeln ober anbere 

Sdjmuckftücke unter bem Sinfluf) oon Wlobeftrömungen 

fcfjnell abwanbeln, ermöglichen uns, bort, wo fie in ©rä= 

bern ober Sieblungen auftreten, bie geftftellung ber ge

nauen 3^it bes ©rabfunbes ober ber Sieblungsfdjicht.

Tiit £ilfe ber burd) bie $unboerhältniffe betätigten 

tppologifdjen Abfolge bann man bas Verbreitungsgebiet 

einzelner formen in ben oerfd)iebenen 3e^en aufs ge= 

nauefte oerfoigen. Söenn nun mehrere 311 einer Kultur*  

gruppe gehörige formen ihre Verbreitung in berfelben 

Üßeife oeränbern, bann man baraus auf eine ^Säuberung 

ber ©ruppe, auf bie Verlegung bes Sieblungsgebietes eines 

Stammes fchlieften.

Sheoretifd) finb biefe Schlüffe feit langem anerbannt. 

Vrabtifd) ergeben fid) jeboch in ber Slnwenbung ber fieb= 

lungsarchäoiogifchen Vtetljobe ober ber ^utturgruppenfor= 

fchung (nach Sngel) Sdjwierigkeiten, bie burch öte ßücbem 

haftigbeit unb bie Spröbigbeit bes Vtaterials tjeroorgerufen 

werben.

Sehen mir uns nun an, welches ÜRaterial für bie Kultur*  

gruppenforfchung oorliegt. Sie ^auptmaffe ber gunbe be= 

fteht aus mehr ober minber fpftematifd) gehobenen ©rab= 

funben, in Vorbweftbeutfd)Ianb gumeift Vranbbeftattungen, 

ßuweilen auch aus ^örpergräbern. SBeniger häufig finb 

gunbe aus Sieblungen unb fpftematifchen ©rabungen. ©in= 

gelfunbe wie SRoorfunbe ober ©egenftänbe mit nicht be= 

obachtetem ©rabungsbefunb bilben ben fReft. Ser ©egen= 

fatj ßwifchen mehr ober minber gut burchforfdjten ©ebieten 

macht fid) für ^ulturgruppenforfchung nachteilig bemerk*  

bar. Sin noch größerer Vad)teil für bie urgefchidjtliche Arbeit 

ift bie Satfadje, bafc längft nid)t alle $unbe veröffentlicht 

finb. Sehr oiel Material, bas ba^u noch 3um Ö^öfeten Seil 

aus gut burdjgeführten ©rabungen ber lebten 3eit ftammt, 

ruht unoeröffentlidjt in ben Wlufeen. Sßir müffen alfo ba= 

mit rechnen, bafj uns nur eine fehr lückenhafte ©runblage 

3itr Verfügung fteht. Sie Säcken im Wtaterial unb bie burd) 

bie Spröbigkeit bes gunbftoffes möglichen gehler aussugleü 

d)en, ift bie Aufgabe eines befonbers methobifchen Vor= 

gehens bei ber ^ulturgruppenforfdjung.
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Bafe felbft ein oerhältnismä^ig oollftänbig oorhanbener 

gunbftoff noch eine einfeitige Buslefe barftellt, geht aus einer 

hritifd)en oergleichenben Betrachtung ber Bonware oon Sieb= 

lungen unb ©räberfelbern heroor. 2ßir können babei nämlich 

feftftellen, baf) bei Begattungen, oielleid)t aus gewiffen oer= 

fd)iebenen ^^nfeitsoorftellungen h^aus, beftimmte ©efäfc 

formen beoorgugt werben. Stuf ben Jriebhöfen finben mir 

bemnach nur eine gan3 willkürliche Buswahl ber gefamten 

für ben betreffenben Stamm djarakteriftifdjen Bonware. 

Sin hiaffifches Beifpiel für biefe Batfache bitben bie elb= 

germanifchen Sdjalenurnenfriebhöfe. 2Bie ber Bame fdjon 

fagt, finben wir auf ihnen als Urnen höuptfäd)lich fchalem 

artige ©efäfce. 2öir bürfen jebocE) nicht annehmen, bafj bie 

Bräger biefer Kultur nun auch ©ebraudjsgefäfee nur 

biefe eine gorm benutzt hätten. Sie höben felbftoerftänblicb 

in ihren Sieblungen auch anbere gekannt, bie ben oerfd)ie= 

benen ®ebraud)sbeftimmungen angepafjt waren, 3. B. h°t)e 

Borratsgefäfce, Baffen, ^od)gefd)irr u. a. mehr. Biefelbe Sr= 

fcheinung können wir bei ben Sachfen beobachten. Biefe be= 

nulten mit Borliebe als Urnen hohe Böpfe, bie wir als 

tppifd) fädjfifd) 31t beseidjnen gewohnt finb. 5Bit bem Buf= 

treten oon ^örpergräbern auf fächfifchen griebhöfen gibt 

man bem Boten Sfc unb Brinkgefdjirr in ©eftalt oon Baffen 

unb Schalen mit. Biefe Sitte wirkt fid) auch auf bie Branb? 

beftattungen aus, wo nun oereinselt aud) Schalen als Ur= 

neu Berwenbung finben. 2öie uns bie Sieblungstonware 

geigt, entfpredjen biefe ben einheimifdjen ©ebraud)sformen. 

Blau barf aus ihrem Borkommen alfo nicht unbebingt auf 

bas Einbringen eines neuen Beoölherungselementes — 

etwa ber Sangobarben — fd)Iief)en, ehe nid)t nadjgewiefen 

ift, bafö es fid) h*̂  nicht um fäd)fifd)e, fonbern um tppifd) 

langobarbifche Schalen hanbelt Sine möglichft weitgehenbe 

£>erau3iehung ber Sieblungstonware ift baljer wichtig, weil 

in ihr notwenbigerweife alle ©efähformen oorhanben fein 

müffen.

Sin weiteres Beifpiel mag noch betrachtet werben. Buf 

fächfifchen Urnenfriebhöfen finbet man einen geringen gfro= 

3entfat} d)aukifd)er Bonware, wie Stanbfufjgefäfce, Brid)ter= 

fdjalen unb Bridjterpokale. Ber ißrosentfat} biefer (Befäfce 
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ift in ben Sieblungen bet Wlctrfd) wefentlid) t)öl)er. Aus bie= 

fern Xatbeftanb barf man nun nid)t ohne weiteres — wie 

gefdjehen — ben «Scljlu^ sieben, bah bie Wtarfd) ein ütüdv 

Zugsgebiet bei (Hjauken not ben anbringenben Sachfen ge= 

wefen fei. Auch t)ier bann ber (Brabgebraud) eine Auswahl 

aus ben benutzten (Befähformen getroffen tjaben. 5ßenn 

man hier einen Vergleich oornefymen will, bann ift bies nur 

möglich, wenn man bie Sieblungen ber Atarfd) benen ber 

(Seeft unb bie (Bräberfelber ber 9Jlarfd) ben (Bräberfelbern 

ber (Beeft gegenüberftellt. S^e man alfo 311 einwanbfreien 

Schlüffen in biefer Angelegenheit kommen bann, ift bie 

(Brabung fächfifdjer Sieblungen auf ber (Beeft ober gröberer 

fäcbififcEjer ^riebhöfe in ber Wlarfd) erforberlicE). Vis baljin 

ift eine oorfid)tige Auswertung ber Aobenfunbe für biefc 

grage am Sßlatje. 2)en prozentualen Anteil am fäd)fifd)en 

Gtammesoerbanb wirb man aus ben oben erfid)tlid)en 

(Brünben immer nur an £>anb bes Kulturgutes aus ben 

Sieblungen feftftellen können. (Sine oorfickjtige Auswertung 

wirb jebod) nad) 9Aöglict)keit nicht nur eine gunbftelle 

heranziehen, auf ber befonbere SBerljältniffe (Aückgugs^ 

gebiet) bjerrfd)en können. Alande Kulturgüter wie 3. 53. 

gibeln, wirb man wieber beffer aus ben (Brabfunben heiv 

nenlernen.

Weiterhin bilbet bie gefdjilberte Auswahl gewiff er (Bef ähs 

formen burct) bie (Brabfitte eine Alöglid)keit, bie (Brennen 

einer Kulturgruppe feftgulegen, wenn bie Verbreitung ber= 

felben mit ber Abgrenzung anberer Srfcheinungen Übereim 

ftimmt. — 5ßir müffen alfo einen neuen, bisher meines 

SBiffens nicht beachteten (Brunbfat} aufftellen, bah Sieb- 

lungstonware, (Befaße ber Urnengräber unb ber Körper- 

beftattungen nur mit bem $unbftoff gleichen Urfprunges 

oerglichen werben können.

Vielfad) wirb man bei bem Verfud), burd) bas Verbreü 

tungsgebiet einzelner formen eine Kulturgruppe zu 

fchlieften, auf bie Satfad)e flohen, bah biefe weit über ben 

Nahmen ber an fonftigen gunben erarbeiteten (Brenzen 

hinausgehen. 2)afür gibt es mehrere (Brünbe. Auch in oor= 

gefchid)tlid)er ßeit fdjon haben gewiffe Alobeerfcheinungen 

über einen groben fRaum hinweg eine tppenbilbenbe Kraft 
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geßabt. Senken wir 3.25. an ben gotifcßen föulturftrom bet 

Völkerwanberungsgeit, bei faft bas gange altgermanifcße 

^unftßanbwerk beeinflußt ßat. 2Ius älterer 3e^ M bas Veü 

fpiel ber Saufißer Sonware angeführt, bie bis in ben ger= 

manifcßen Vorben ßinein anregenb gewirkt ßat. Sie große 

Verbreitung ber fogenannten Vurgwallkeramik fpricßt eben= 

falls bafür, baß fie ißre (Sntfteßung einer Tlobeerfcßeinung 

oerbankt. $ür Vorbweftbeutfcßlanb fei bie Verbreitung ber 

Stanbfußgefäße angeführt. 2öir können feftftellen, baß biefe 

(Befäßformen oom norbgermanifcßen (Bebiet bis an ben Stßein 

oerbreitet finb. Sroßbem laffen ficß gewiffe Sonberformen 

ßerausarbeiten. (Bs gibt alfo fowoßl 3. V. friefifcße als aucß 

cßauhifcße Stanbfußgefäße. 2Iucß bie Sitte, in ber Völker^ 

wanberungsgeit (Befaße mit Vuckeln unb Seiften gu oergie= 

reu, ift ungweifelßaft eine Wtobeerfcßeinung. Sroßbem finb 

mir in ber Sage, ein fäd)fifd)es Vuckelgefäß 3. V. oon einem 

anglifcßen ober langobarbifcßen gu unterfcßeiben. Veoor je= 

bocß nicßt ein genügenb reicßlicßes Wlaterial oorliegt, wirb 

man fid) ßüten müffen, allgu fcßarfe ßiftorifcße Scßlußfolge^ 

rungen aus ber (Befamtoerbreitung folcßer Wlobeftrömum 

gen gu gießen.

2Iucß burcß ben £anbel finb eingelne formen über ben 

Vaßmen ißres Sntfteßungsgebietes ßinaus oerbreitet wor= 

ben. Ser oben erwäßnte gotifcße ^ulturftrom mag bereits 

folcße £>anbelsoerbinbungen oom gotifcßen ^olonialgebiet 

am Scßwargen Wteer gum norbgermanifcßen Urfprungs- 

lanb anbeuten. Sas Veifpiel ber Verbreitung ber Wikinger- 

fcßwerter geigt beutlicß, roie weit folcße £>anbelseinflüffe 

eine gorm oerbreiten können. 3m allgemeinen wirb bie 

Verbreitung burcß ben £>anbel geroößnlicß (Begenftänbe oon 

künftlerifdjem ober praktifdjem 2öert betreffen, bie mit ben 

Sransportmitteln ber bamaligen 3^1 0ut beförbert werben 

konnten. Saß jebocß aucß bie gerbrecßlicße Sonroare burcß 

£>anbelsbegießungen in ein anberes Gtammesgebiet über= 

tragen werben kann, geigt bas Vorkommen oon räbcßen- 

oergierten (Befaßen im gußtebütteler ^reis. Sßlettke ßatte 

auf (Brunb biefer Satfacße ben Gcßluß gegogen, baß biefes 

^ulturgebiet mit gum langobarbifcßen Gtammesgebiet ge= 

ßöre. (Brft Sifcßler ßat nacßweifen können, baß bie räbcßew
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oersierten CBefäße innerhalb bei gußlsbütteler Sonware 

nur einen gang geringen ^ßrosentfaß ausmacßen, unb baß 

fie nicfjt gleichmäßig über bas gan^e (Bebiet verbreitet finb. 

(Sie kommen oielmeßr auf ben an bas langobarbifcße (Be*  

biet angrenßenben Urnenfriebßöfen häufiger oor als im 

Vorben.

Sie Schlußfolgerung aus ben angeführten Möglichkeiten 

ift, baß ein ^ulturgebiet nur bann erarbeitet werben kann, 

wenn möglicßft alle irgenbwie faßbaren formen für feine 

Ausbeßnung ßerangesogen werben. Außer ben (Sachgütern 

laffen fid) bafür auch anbere Srfdjeinungen, wie 3.®. bie 

(Brabfitte, benußen. Mir wiffen aus ben ßiftonfcßen Quellen, 

baß manche germanifchen Stämme ober Stammesgruppen 

auf kultifdjer (Brunblage sufammengefcßloffen waren. Sie 

oerfchiebenen ^enfeitsoorftellungen können fid) bann natür- 

lieh aud) in (Brabfitte ausbrücken. Sinen Vückfcßluß auf 

ben ßult eines Volkes ober Stammes ermöglichen vielleicht 

auch fre auf Sonware ober Schmuckgegenftänben an

gebrachten Sinnbilbßeichen. Ss geht gwar über ben Nahmen 

einer rein oorgefd)id)tlid)en Arbeit hinaus, wenn wir nun 

auch alle biefe Sinnbiiber beuten wollten. Sie Aufgabe 

einer muftergültigen Materialoorlage wirb es aber fein, 

alle biefe 3eichen burd) eine Veröffentlichung einer fpe= 

giellen f^orfd)ung gugänglid) 3U machen. Über bie rein poli= 

tifche (Befd)id)te hinaus werben wir bann eines Sages auch 

geiftesgefd)ichtliche Srgebniffe erwarten bürfen.

Sie £>aus= unb Sieblungsformen finb burch fpftematifdje 

(Brabungen bisher noch nW fo umfaffenb erfdßloffen wor^ 

ben, baß fie mit großem Srfolg für bie Abgrensung oon 

^ulturgebieten benußt werben konnten. 3war ift 3. V. oer- 

fud)t worben, bas Voßlenftänberhaus für bie Wjeruzkex in 

Anfprud) 3U nehmen. Visher aber konnte nicht nad)gewie= 

fen werben, baß es biefe ^ausform nicht aueß bei anberen 

benachbarten Stämmen gibt. Sin ßeroorragenbes Veifpiel 

für bie ßiftorifeße Auswertung ber £>ausform bürften bas 

Vorkommen bes norbifeßen Vorhallenhaufes im Mittel 

meergebiet unb bie barin fid) knüpfenben Schlußfolgern^ 

gen fein. Mir feßen alfo, baß bei einer genügenben Sr= 

forfdjung biefes Sachgebietes ßiftorifeße Schlußfolgerungen

2 9iad)ri<f)ten 1942
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an fid) möglich finb. 3n gleicher SSeife roirb man auch bie 

Giebtungsformen, bie (Bet)öft= unb gluraufteUung bei ber 

Kenntnis eines genügenben HRaterials für bie Kutturgrup*  

penforfdjung tjerangieljen können. Gs fei 3.55. baran er= 

innert, bafs man an ber $luraufteitung ber HRarfd) beutlicE) 

altfädjfifdje unb ljollänbifdje (Bemerkungen auseinanber= 

galten kann.

9Jtit ber Betrachtung ber burd) bie gormenkreife gegeben 

neu Kulturgruppen kann man fid) aber nid)t begnügen. 

Sind) im (Betäube gibt es eine SReibje non Denkmälern, bie 

eine fcfyarfe Slbgrengung einzelner Gtammesgebiete bei rid)= 

tiger Slusroertung ermöglichen. Gs fei 3. B. baran erinnert, 

bah burd) bie £anbesaufnahme Gdjtesroig^olfteins bie 

alten £>eerroege unb bie baran gelegenen Befeftigungen er= 

fdjtoffen mürben. Durch eine genaue Bearbeitung bes Denk= 

mäterbeftanbes ift es gelungen, nicht nur bie einsetnen 

(Baugebiete ber norbatbingifdjen Gachfen heraussuarbeiten, 

fonbern man hat aud) bie an fid) fpärlidjen Bad)rid)ten 

über bie Gachfenkriege Karts bes Groben burd) ben Ge^ 

tänbebefunb gan3 roefenttid) oerootlftänbigen können.

Oben mürbe bereits angebeutet, bah wir burd) bie Ber= 

fd)iebung ber eüpjetnen Kulturgebiete ^Säuberungen non 

Gtämmen oerfotgen können. Bei einer Slbroanberung in 

ein anberes (Bebiet roerben mir nicht nur bie Bertagerung 

ber Kultur feftftetten, fonbern aud) erkennen, bah Siebtum 

gen unb Grabfetber bei einer oöttigen Slbmanberung im 

Urfprungsgebiet abbrechen unb im neuen (Bebiet neugegrüm 

bet roerben. Gs ift oben fd)on barauf hingeroiefen roorben, 

bah bie Giebtungen noch lange nid)t fo reichlich ergraben 

roorben finb, bah H)ir aus ihrem Borhanbenfein hiftorifdje 

Gd)Iüffe sieben könnten. 5Sir finb atfo vorläufig in nuferen 

Grkenntnismögtid)keiten im roefenttichen auf bie ^riebhöfe 

angeroiefen.

Der Abbruch oon $riebl)öfen kann jebod) burd) oerfd)ie= 

bene Umftänbe oorgetäufd)t roerben. Go ift es 3. B. mög= 

tid), bah ein griebhof nur 3U einem Deil ergraben rourbe. 

5ßir müffen atfo immer möglichft fämttiche bekannten grieb^ 

höfe bes bearbeiteten Kulturgebietes heransiehen, um Jeh^ 

fd)Iüffe 311 oermeiben. Gine Unterbrechung in ber Belegung 
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eines griebljofes kann aud) burd) eine Änberung in ber 

(Brabfitte oorgetäufd)t werben. Go ift es 3.23. möglid), bafc 

311 einer gewiffen Seit bie 9Jlobe auftaudjte, keine Beigaben 

metjr in bie Urnen 3U legen. Sie baburcf) entftanbene 2ücke 

liefee fid) allenfalls burd) bie tppologifdje 2öeiterentwidilung 

ber (Brabgefäfee ausfüllen. Schwieriger wirb bies allerbings, 

wenn ber ßeidjenbrdnb nid)t meljr in Urnen, fonbern 3.23. 

in (Befaßen aus oergänglidjem Tlaterial ober in 23ranb' 

gruben beigefe^t wirb. 3n biefem ^all ift eine Ausfüllung 

ber Süche nur burd) einen einwanbfreien (Brabungsbefunb 

möglid), ber aud) bie unbatierten (Bräber berüchfidjtigt, bie 

überhaupt keine gunbe geliefert hoben. Genau fo kann ein 

Abbruch bes griebljofes burd) ben Übergang sur Körper= 

beftattung norgetäufdjt werben, ba bie weift fet)r tief ge= 

legenen Körpergräber bei einer unfachgemäfjen (Brabung 

leicht überfet)en werben. Aud) fjier können nur genauefte 

23eobad)tungen im (Belaube get)lfd)Iüffe oermeiben laffen.

3n oielen fällen wirb jebod) nicht bas ganse 23olk aus= 

gewanbert fein, fonbern nur ein Seil besfelben. 3n bem 

neu in 23efit) genommenen CBebiet wirb fid) ein Seil ber 

urfprünglid)en 23eoölkerung erhalten l)aben. 2Sir können 

alfo bann annehmen, bafe im Urfprungsgebiet bes betreff 

fenben Stammes bie griebhöfe nid)t abbred)en, fonbern baf} 

fie oon ber ber Abwanberung an nid)t mehr fo ftark 

belegt werben. 3n bem neuen Sieblungsgebiet werben Sieb' 

lungen unb (Bräberfelber unter Umftänben weiter benutzt. 

Sas Auftaud)en bes neuen Stammes kann bann nur ba= 

burd) nadjgewiefen werben, bafj bie f}riebt)öfe ftärker be= 

legt finb unb bajj neben bem einl)eimifd)en Ataterial neue 

Kulturformen unb oielleid)t aud) 23eftattungsfitten auf= 

taud)en.

Gin fyeroorragenbes 23eifpiel bafür ift bas Auftreten ber 

Sachfen in Aorbweftbeutfd)lanb. Gs ift gehenn3eid)net burd) 

bas 23orkommen eines neuen Kulturgutes, bas fid) aus ein= 

heimifd)er Söursel nid)t erklären läßt unb nöllig neu im 

ehemals d)aukifd)en unb fpäter aud) im friefifdjen 2öoljn= 

gebiet auftaud)t. 3n Gieblungen fowol)I wie aud) auf grieb^ 

tjöfen l)ält fid) jebod) eine Srabition einljeimifdjen Kultur^ 

gutes, bie baoon sengt, bafs bie Urbeoölherung nid)t oöllig 
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verbrängt würbe. Sn ben Sieblungen ber Alarfd) können 

wir fogar ein Sorßerrfcßen ber alteinßeimifcßen 5Bare feft= 

[teilen. Singer ber an fid) möglichen, aber nid)t genügenb be= 

grünbeten Dßeorie, bie Starfd) fei ein [Rückßugsgebiet ber 

Sßauken unb ^riefen geroefen, läßt fid) biefe Datfacße rootjl 

nur baburd) erklären, baß bie Sieblungen ein reineres Silb 

ber tatfädjlicßen Sevölkerungsanteile vermitteln, als bie 

(Brabfelber, auf benen, roie mir oben gefeßen haben, eine 

Auslefe geroiffer Xonroarenformen burd) bie (Brabfitte er= 

folgt ift. ^efrenfalls können mir eines feftftellen: für geft= 

legung einer Sinroanberung ift nicht immer bie Soraus= 

feßung bes SIbbrucfjs ber griebhöfe unb Sieblungen im 

Ausgangslanb ber Söanberung unb bie Srridjtung neuer 

Aßohnftätten unb (Brabpläße in ber neuen Heimat not= 

roenbig. Die urgefd)id)tlid)en gunbe müffen aud) nicht inv 

mer nur ein neues ÜJtaterial auffeigen, fonbern es genügt 

bei einer Überlagerung ber alten ^Bevölkerung burd) bie 

neue lebiglid) ber Sachroeis bes Auftretens eines erroiefe= 

nermaßen nid)t einl)eimifd)en Kulturgutes auf ftriebhöfen 

unb Sieblungen. Die bei ben (Bermanen bezeugte Sitte, bie 

überfällige ^mgmannfdjaft als ver sacer ausfufenben 

ober bie in ben Stammesfagen überlieferte Ausroanberung 

eines ganfen Solksteiles bilben ben fdjriftlidjen Seleg für 

biefe Deutung ber Sobenfunbe. $ür bie Überlagerung ber 

Urbevölkerung fei bas Aufgehen ber Stanken im fäd)fifd)en 

Stammesverbanb angeführt. Um jebod) ÜRobeftrömungen 

unb $>anbelsverbinbungen aus biefem Srfdjeinungsbilb aus- 

fufdjalten, ift es immer notroenbig, als Seroeis für bie Sim 

roanberung eines neuen Stammes möglidjft viele Kultur^ 

formen IjeranfUfiehen unb nicht nur eine einzige.

ßufammenfaffenb müffen mir bie Tlethoben ber Kultur- 

gruppenforfchung folgendermaßen feftlegen: Ss ift notroen

big, alle Schlußfolgerungen auf eine möglicßft breite (Brunb- 

lage fu ftellen, b. ß. alfo, roir müffen verfucßen, fämtlicße 

Sobenfunbe tjeranfufießen. Außerbem müßten roir jebod) 

aud) burd) Seadjtung ber (Brabungsbefunbe in Sieblungen 

unb (Brabftellen unb burd) ben Sefunb an Denkmälern im 

(Betäube felbft unfer Alaterial fu vergrößern fudjen. Durd) 

bie auf (Brunb ber gefcßloffenen gunbe unb ber Strati= 
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grapfeie gewonnene tppologifcfee Bbfolge bei gormentwick*  

lung können wir bann bie Bewegungen unb Beränberum 

gen ber Grengen bes Kulturgebietes erfcfeliefeen. Sßenn 

irgenb welcfee neuen formen auftauefeen, bie fiefe tppologifcfe 

niefet aus bem einfeeimifefeen erklären laffen, müffen wir 

mit fremben Kultureinflüffen reefenen. Go können wir burefe 

bie Gieblungsoerlagerung ber Kulturen auf bie Btanberung 

oon Bölkern ober Stämmen fcfeliefeen.- Um jeboefe in un- 

feren Gcfelufefolgerungen gang fiefeer 311 gefeen, ift es not= 

wenbig, ben Grunb ber feftgeftellten üßanberung feftgule= 

gen. Söir müffen uns barum kümmern, ob in bem oerlaffe= 

neu Gebiet oorfeer eine überoölherung gefeerrfefet feat, ober 

ob ein Klimawecfefel ober eine Bnberung ber Bobern ober 

Bewäfferungsoerfeältniffe (Überflutung ber Blarfcfe) ber 

(Brunb für bie Buswanberung war.

Über eins müffen wir uns klar fein, bafe bas oorliegenbe 

unb oeröffentlicfete oorgefcfeicfetlicfee Blaterial aufeerorbenü 

liefe lückenfeaft ift. Smmer wieber kann man feftftellen, bafe 

für bie Buswertung wertvolle gunbe, bie gum Teil aus oor= 

bilblicfeen Grabungen ftammen, unoeröffentlicfet in Btufeen 

lagern. Gs ift eine Bufgabe unferer Söiffenfcfeaft, biefe 

Btufeumsbeftänbe unter Umftänben auefe unter Bergicfet auf 

eine fofortige Buswertung ber allgemeinen $orfcfeung gu= 

gänglicfe gu macfeen. Sine weitere Bufgabe beftefet barin, bie 

Berbinbung ber in ben Blufeen lagernben gunbe mit ber 

Canbfcfeaft, aus ber fie ftammen, wieber feerguftellen. Ties 

gefcfeiefet am beften burefe eine fgftematifcfee Sanbesaufnafeme 

fämtlicfeer gunbe unb Tenkmäler, wie fie in Gcfeleswig^oü 

ftein fo erfolgoerfprecfeenb begonnen würbe. Gs ift gu feofe 

fen, bafe biefe Bufgabe nacfe bem Kriege in allen Teilen bes 

beutfefeen Beicfees tatkräftig in Bngriff genommen wirb.

Blit ber geftftellung ber Grengen oon Kulturgruppen ift 

unfere Brbeit jeboefe noefe niefet getan. 3n gang alten fetten, 

aus benen wir noefe keine fcferiftlicfeen Bacfericfeten oorliegen 

feaben, können wir nur mit Barnen arbeiten, bie fiefe aus 

bem Blaterial felbft ergeben, wie g. B. Gcfenurkeramiker, 

Banbkeramiker, Urnenfelberleute. Tas 3^1 aller 

gefcfeicfetlicfeen gorfefeungen wirb aber immer fein, bie Kul= 

turgruppen mit einem feiftorifefe begeugten Barnen in Ber= 
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binbung 311 bringen, rote man bies 3. iß. bei ben 53orfat)ren 

ber (Bermanen getan tjat, bie ben (kamen Urgermanen er

halten haben. 3n jüngeren Seiten bann man oielfad) fdjon 

heute Kulturgruppen mit ben non ben römifchen ober grie- 

chifchen Sdjriftftellern überlieferten Stammesnamen gleidp 

fefeen. Wer auch ba finb oerfdjiebene gehlfd)lüffe möglid). 

(Sehen mir 3.53. oon ber ermähnten ^rage nad) ben Ur

germanen aus.

Sie (Bermanen treten als (Simbern unb Teutonen 30m 

erften Tlale nachhaltig in ben (Befid)tshreis ber römifdjen 

5SeIt. 2Ils (Bermanen werben fie in ben seitgenöffifdjen (ße^ 

richten jebod) nicht ermähnt, (Srft feit (Säfar 30g man am 

fdjeinenb eine fdfarfe (Brense 3wifd)en (Bermanen unb Keb 

ten. (Die wahre Wsbehnung bes Sieblungsgebietes ber 

(Bermanen lernen mir jebod) erft burd) Tacitus kennen. (Sr 

gibt uns ((Bermania, Kap. 2) aud) Auskunft über bie Snt- 

ftehung bes Samens. 9?ad) ihm feien bie Jüngerer fo ge= 

nannt roorben, bereu (käme fei fpäter oon ben Kelten auf 

bas (Befamtoolh übertragen. Seitenfläche 3U biefer dlamens'- 

entfteljung bietet ber fran3öfifdi)e (käme Allemands für bie 

Jeutfchen ober ber in ben Sagas übliche (Begriff ber Sadp 

fen, ber anfdjeinenb für alle Sinroohner bes fränhifchen 

(Reiches galt. Ob bie (Bermanen fid) in ihrer (Befamtheit je

mals felbft fo beseichnet haben, ift mehr als unfidjer.

Sür Xacitus finb ohne Steife! aud) jene Stämme (Bern 

manen, bie an beiben Ufern bes (Rheines fifeen. 53on biefen 

Stämmen haben manche gans ficher (ßeftanbteile ber efee= 

mals bort anfäffigen Kulturen unb ihrer Träger in fid) auf= 

genommen. 5Bir erkennen biefes 3.55. an ber Sitte ber 

Kreisgrabenfriebhöfe, bie fid) einheimifd) in ^orbroeft- 

beutfchlanb feerausgebilbet hat, lange beoor (Bermanen nad) 

bort kamen. Trofebem finbet fid) biefe Sitte noch auf oölher= 

roanberungs3eitlid)en griebhöfen, bie einwanbfrei germani- 

fd)en Stämmen sugeroiefen werben müffen. Ühnlid) liegen 

bie 53erl)ältniffe in Oftbeutfd)Ianb. 2Iudj bort übernehmen 

bie einwanbernben (Bermanen 3. X. 5Seftanbteile ber Kultur 

unb bamit wahrfd)einlid) aud) ber (ßeoölherung einer 3war 

artoerwanbten, aber in ihrer Herkunft oerfd)iebenartigen 

Sioilifation. 5Beber bie oftbeutfcfeen nod) bie weftbeutfd)en 
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oon ben (Bermanen überbeckten Kulturen können nie ur= 

germanifd) beaeid)net werben. Urgermanen finb nur bie 23e= 

oölkerungsteile, burd) bie bas fpätere grofagermanifd)e (Be= 

biet germanifiert mürbe. Somit treffen mir jebod) aud) bie 

Sntfcheibung für bie iBeoölkerung, bie im heutigen BHeber= 

fachen aus ber BRifd)ung non norbroeftbeutfcfjer Sinaeü 

grab= unb (Brojafteingrabkultur entftanb. Obwohl fie ber 

urgermanifctjen Kultur im weftlid)en Oftfeebecken in Snt= 

ftef)ung unb gorm nahe nerroanbt ift, bann fie tro^bem 

nicht in ben fcharf abgegrengten urgermanifcfyen Kultur*  

kreis ber frühen iöronßeaeit mit einbegogen werben.

1 Gin Seil ber Sueben, bie ■ftorbjueben bes gutjlsbütteler Greifes 

kennen Btübdjenneraierung nur als ßinfuljr oon aujjen Ijer. Sie fjier 

gemalten Ausführungen haben infolge ber bisher noch herrf^enben 

Unklarheit über bie tatfädjlidjen ißerhältniffe nur h9Pothedfd)en Sba= 

rakter.

(Sin anberes 53eifpiel. Sacitus nennt in feiner (Berma*  

nia bie Sweben. Sr gibt uns aiemlid) genaue Auskunft, 

welche Stämme au biefen anfcheinenb auf hultifctjer (Brunb*  

tage aufammengefchloffenen ißerbanb gehören. So werben 

bie Semnonen, bie $>ermunburen, bie Markomannen, bie 

2angobarben, bie Blariften unb bie Quaben als Seile biefes 

Stammesoerbanbes angefeljen. Siefe Sintjeit barf man, wie 

wir gefefyen tjaben, nur mit einer gleichseitigen auf ur= 

gefd)id)tlid)em BBege ermittelten Kulturgruppe gleichfetjen. 

Surd) bie Sonware ber räbdjenmäanberoeraierten (Befaße 

glaubt man, bie Kultur ber Sweben erfaßt au haben1. Bille 

biefe (Bruppen gehen nun auf eine Kulturgruppe ber frühen 

Sifenßeit, bie nad) bem Sun^ort 3aft°rf benannt mürbe, 

gurück. BRan hat aud) oerfudjt, ben oon Blorben kommen*  

ben 3aftorf=93orftofa als eine fwebifdje ißölkerwanberung au 

beaeidjnen. Sies ift rein methobifd) gefetjen, nur möglid), 

wenn 1. alle fwebifdjen (Bruppen auf bie ^aftorfkultur au- 

rückgeführt werben können, unb wenn 2. nur Sweben aus 

biefer Kulturgruppe beroorgegangen finb.

Blad) bem heutigen Stanb unferer ^orfdjung erfdjeint es 

jebod) als burchaus möglid), bafe aus ber ^^oif^ultur 

aud) anbere Stammesgruppen, 3.®. aud) bie ber ringeln 

unb Shauken hei'oowhen- $orausgefet)t, bah ^ies erwies 1 

23



fen fei, können wir bann bie ^aftorfkultur nicht mehr als 

froebifd) ober urfroebifd) bezeichnen, weil roir fie bann mit 

bem gleichen Sed)t aud) ur*anglifd)  ober ur*d)auhifd)  neu*  

nen müßten. Son einer ur*froebifd)en  Kultur können roir 

erft oon bem S^tpunkt ab reben, an bem roir einen burd) 

Auffpaltung entftanbenen Seil ber 3öftorf*3iüilifation  feft*  

gefleht haben, aus bem nur Sroeben entftanben finb. 2öir 

müffen alfo bamit rechnen, bah geroiffe tarnen zu beftimm*  

ten Seiten neu auftauchen, ohne bah roir biefe Flamen 

einroanbfrei auf eine fo alte Seit zurückführen können, roie 

bies bei ben (Bermanen möglich geroefen ift. Surd) bie burd) 

urgefdjidjtlidje Wtljoben erarbeitete gleiche Sßurzel ber 

Stammeskulturen können roir jebodj Serroanbtfchaften 

unter ben einzelnen Stämmen ermitteln, bie uns burd) bie 

fd)riftlid)en Sad)rid)ten nicht übermittelt finb.

Sei ber Übertragung eines Stammesnamens auf eine 

burd) bie fieblungsard)äologifche Wlethobe Ijerausgearbeü 

tete Kulturgruppe müffen roir alfo immer folgenbes beadp 

ten: 1. bie erftmalige Sennung bes Samens mufe gleicf)= 

zeitig mit ber ermittelten Kulturgruppe fein, 2. bie (Bren*  

gen ber Kulturgruppe müffen in ber £>auptfad)e mit ben 

fd)riftlid) ermähnten Stammesgrenzen übereinftimmen, 

3. bei einer 3ui'üdroerfolgung ber ermittelten Stammes*  

kultur kann man entroeber nur bis zu bem Seitpunkt ge*  

hen, an bem fie burd) Auffpaltung einer gröberen Kultur*  

gruppe in oerfd)iebene gleidjroertige Süßurzein entfteht, ober 

aber roenn man fie roeiter als Einheit zurüdroerfolgen 

kann, barf man als Urgruppe nur benjenigen Seil ber Kul*  

tur bezeichnen, ber allen Seilen ber unterfud)ten Kultur — 

in nuferem Seifpiel allen germanifdjen Stämmen — ge*  

meinfam ift. Sie überbeckten ober überlagerten Kulturen 

gehören nicht zur Urgruppe, fofern fie nid)t ebenfalls allen 

Stammes*  ober Solksteilen gemeinfam finb.

Sus ben oorliegenben Ausführungen geht heroor, bah £& 

fehr roohl möglich ift, urgefd)id)tlid)e gunbe unb (Brabungs*  

ergebniffe als hiftorifdje Quellen zu benutzen. Sie follen 

ba^u bienen, aud) bem intereffierten 2aien bie Wlöglid)keit 

3U geben, fad)roiffenfd)aftlid)e Süd)er ßu lefen unb auf 

(Brunb gefieberter Wthoben erarbeitete Qarftellungen ber 
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Urgefd)idjte oon ßroar intereffanten, aber metjr burd) bie 

gantafie erfdjioffenen romanhaften fdjriftftellerifchen Ar= 

beiten gu fcheiben. (Berabe auch für ben 6d)utungsleiter ber 

Partei mürbe ein Urteilsoermögen in biefer £rinfid)t wert*  

ooll fein. Sft er bodj ba^u berufen, bie breite Öffentlichkeit 

an £>anb einer gefieberten ©arftellung ber älteften (Befd)id)te 

3U fd)ulen unb gu ben ermittelten Xatfad)en bie unferer 

Sßeltanfchauung gemäße Stellung eingunehmen. Söenn bar*  

über hinaus aud) bem Fachmann einige Anregungen oer*  

mittelt werben, fo ift ber groedi biefer Ausführungen erfüllt.
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