
aus her Altmark und oon Dfthannooer überein, unb fo fieljt XI). in 

ben 2euten feiner Urnengräberfelber 2angobarben. 3n ber 3ß^ um 

400 n. b. 3i- bricfjt bie Belegung eines großen Seiles ber griebljöfe ab. 

Bun fetjt non Süben Ijer eine fd)wad)e tfjüringifdje unb oon Jlorb= 

weften aus eine fef)r oiel ftärkere fäd)fifd)e Überlagerung ein. Sie 

Sachfen muffen im braunfd)weigifd)en 2anbe befonbers feften gufj 9ei 

fafjt haben, benn ftfjon in ben jaljw 529—539 konnten fie non hier 

aus an ber (Eroberung bes Shüringer -Reiches teilnehmen unb ben 

■Jtorbthuringgau ihrem Reiche einoerleiben.

Sßais, (Berharb Julius: Sie Alamannen in ihrer Auseinanberfe^ung 

mit ber römifdjen Sßelt. Unterfudjungen sur germanifdjen 2anb= 

nähme. Banb 1 ber Reihe B ber fadjroiffenfchaftlidjen Unterfudjum 

gen bes Seutfd)en Ahnenerbes. 3roeite Auflage. 8°. 252 Seiten. 

Al)nenerbe=Stiftung Verlag, BerlimSahlem o. 3-

Rad)bem bie Römer feit über 200 fahren ihre 2Rad)t rechts bes 

Rheins oorgetragen hatten unb fdjliefjlid) burd) ein riefiges (Brengroerh 

gefidjert glaubten, mar es ber Stamm ber Alamannen, ber bas 3eidjen 

3um allgemeinen Aufbruch ber Sermonen gegen bas römifche Reid) 

gab.

Sie (Sntftehung unb Sntwicklung ber Alamannen, ihre oon sähem 

unb unbeugfamem 2ebens= unb greiheitsroillen befreiten Kämpfe mit 

ben Römern unb biefe felbft in ihren militärifdjen unb kulturellen 

Abwehrbeftrebungen fdjilbert 5B. im oorliegenben Sßerke fo grünblid) 

unb trefflid), bafj es ein großer roiffenfdjaftlidjer unb äfthetifdjer 

(Benufj ift, feinen Ausführungen 3U folgen.

Sie Alamannen, bereu Rame als „eine Sefamtheit von SRännern“ 3U 

erklären ift, haben ihre Urheimat in ben Sebieten non ber mittleren 

Slbe bis 3um Shüringer Sßalb, fie finb alfo fuebifdjer Herkunft. 3U 

Anfang bes 3. fjaljrhunberts treten fie in bas Blickfelb Roms, bilben 

aber trotj bes gemeinfamen Aamens nod) keine politifdje (Einheit, benn 

fie waren nicht burd) eine einmalige Berbinbung einiger germanifdjer 

Bölkerfdjaften unb bereu gefdjloffene Auswanberung entftanben, fon- 

bern burd) allmähliche Bereinigung oon jungen Blannfchaften unter 

bauernbem 3U3U9 unb Radjfchub weiterer Scharen. Anfangs war ihre 

Bormarfd)bewegung an ber grofoügigen ®ren3wehranlage bes 2imes 

3um Stehen gekommen, unb fo laffen fie fid) oorerft in bem bünn be= 

fiebelten Baume swifdjen bem Blaingebiet unb bem rätifchen 2imes, 

bem heutigen bagerifdjen franken, nieber; aber fefjon in ben fahren 

233—34 oerfuchen fie ben erften grofjen Surdjbrud) burd) ben 2imes, 

ber allerbings nod) burd) bas (Eingreifen bes Soifers HRajiminus ge= 

halten werben kann. (Enbgültig brad) ber 2imes unter ihrem An= 

fturm im ßahre 260 3ufammen, unb bamit kam bas 2anb 3wifd)en 

Blain, Rhein, Bobenfee, 3^cr unb Sonau in alamannifd)e £>anb; bas 

war bie erfte 2anbnahme. Sa bie Sd)riftquellen nichts über bie Art 

ber 2anbnal)me ausfagen, fuefjt 5B. biefer $rage burd) Unterfudjung 

ber Quellen prähiftorifdjen, hiftorifchs geographifd)en unb ortsnamen= 

kunblid)en Blaterials näher 3U kommen, wobei fid) folgenbes Sieb= 

lungsbilb ergibt: „Spauptsentren finb bas Reckarlanb mit ben ®äu= 

141



gebieten, bie Klbhod)fläd)e, bas Sonautal unb bie angrengenben Seile 

bes nörblidjen Dberfchwabens, in ber retfjtsfeitigen Kheinebene ift bie 

frütje Kefieblung auf bie öftlidjen Seile am Sebirgsranb befdjränkt. 

Sie großen gefcßloffenen SBalbgebiete bleiben frei, fpärlid) finb bie 

grüßfieblungen auf ber Oftalb unb oftwärts bes öljringer 2imes= 

abfcßnittes“. Sas wicßtigfte Hilfsmittel gur Keftimmung bes früßbefie= 

beiten alamannifcßen 2anbes bilben Sräberfunbe. Kiit Senugtuung 

kann Ejier bie württembergifcße Urgefd)id)tsforfchung auf ißre Iang= 

jäfjrigen Srabungsergebniffe gurückblicken, unb befonbers Keecks Sar- 

ftellung: „Sie Kiamannen in Wirttemberg“ erroeift fid) non grunb= 

legenber Kebeutung.

Kusfüßrlid) werben auch bie Sieblungsoerhältniffe auf ber römü 

fdjen Segenfeite unterfudft, unb babei ergibt ficf), baß oon ben Gelten 

in iljrer recßtsrßeinifchen Urheimat gu ber 3eiß als bie Körner bas 

2anb betraten, nur nod) ein nerfjältnismäfgig geringer Seil anfäffig 

war. Surd) bie Körner würben bann im befeßten Sebiete Diele Ketera= 

nen angefiebelt, bie gwar römifcße Keidjsangeßörige waren, meiftens 

aber aus Sallien ftammten unb fid) gwifdjen bie Sueben, bie feit 

Kriooift oor allem am unteren Keckar faßen, unb bie Ktarhomannen, 

befonbers in ber Klaingegenb, fcßoben. Sie Hauptmaffe ber Keoölke= 

rung feßte fid) alfo immer aus Einßeimifd)en gufammen, bie in 

kleinbäuerlichen Eingelßoffieblungen über bas gange 2anb oerftreut 

waren unb troß aller Komanifierungsoerfudje iljr keltifd)=germanifd)es 

Kolkstum bewahrten. Kur in ben Stabten, bie unter bem Sd)uß ber 

^aftelle entftanben, entwickelte fid) eine ausgefprocßen römifche 9Rifd)= 

kultur, währenb bas 2anb im Segenfaß gur Stabt fid) lange gegen 

Korn ablehnenb ©erhielt.

konnte fid) fo in ben anbertljalb 3aßrßunberten feit bem 2imes= 

fturm immer wieber ein gewiffer Kusgleid) im ^räfteoerhältnis gwi- 

fdjen Kom unb ben Sermonen ergielen laffen, fo oerfdjob fid) bas Se- 

widjt mit ber gweiten großen 2anbnahme ber Kiamannen im 5. 3ahr= 

hunbert enbgültig gu Ungunften Korns. „Ser Hauptftoß ber alamanni= 

fd)en Kusbeßnung fcßeint in ber erften Hälfte bes 5. 3ahrI)unöerts in 

fübweftlidjer Kid)tung erfolgt gu fein, bann nach ber Umfieblung ber 

Kurgunber gegen Korbweften in bie nunmehr freigeworbenen 2anb= 

ftrictje; enblid) in ber gweiten Hälfte bes 3ahr^unberts, als franken 

unb Kurgunber fid) einem weiteren Korbringen wiberfeßten, immer 

ftärker nach Süboften ins Sonaulanb unb über bie fd)wäbifd)=baperi= 

fd)e Hodjflädje. Segen Snbe bes 5. 3ahrßunberts beginnt bie Einengung 

bes alamannifd)en Kolksraumes. Ein Klenfdjenalter fpäter wirb bie 

Knglieberung bes gefamten alamannifd)en Stammes an bas fränkifdje 

Sroßreid) oollgogen. Somit wirb bie germanifd)e Srunblage biefer 

Staatsgrünbung oerftärkt unb eine DerhängnisooIIe Entwicklung äßn= 

lid) jener ber germanifd)en Klittelmeerreid)e aufgehalten.“

3n einem ausführlichen Kapitel behanbelt SB. fobann bas Sd)ickfaf 

ber römergeitlichen Sieblungen im eingelnen, unb es ift hödjft lehrreich 

gu fehen, wie bie ^aftelle ^eimgellen für einen vicus ober eine civitas 

barftellen, unb bie Orte SBalßeim unb 2ord) finb klaffifdje Keifpiele 

für Sieblungskontinuität in SBürttemberg.
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Den Scfjlujj ber glänzenden Slusführungen non SB. bildet folgende 

geftftellung: „Die Sluseinanberfetjung ber Sllamannen mit bei römifd)= 

mittelmeerifdjen, bzw. ber gallo=römifd)en SBelt auf bem ©ebiete ber 

Kultur mar zunörberft ein 3ufammentreffen ber länblidjen mit einer 

Stabfftultur, ober darüber Ijinaus: ber in ben beiden verkörperten 

Sebenshaltung. SBenn fid) in ben 3aI?rIiunöerterr römifcher ^aifergeit 

©ermanen ber am SJlittelmeer ausgebildeten SIrt ftäbtifd)en Sehens 

einpajjten, oerfielen fie bem Vomanentum und feiner Kultur. Dat= 

fädjlid) fjat aber bie Banbnahme ber (Bermanen am Schein und an ber 

Donau im 5. ßaljrljunbert gegeigt, bafj biefe (Bermanen bie ihnen 

eigene Sebensform nidjt nur während ber ^Wunderte iljrer ©renz= 

nacfjbarfdjaft mit bem römifd)en 9Reid)e bewahrt, fonbern aud) im neu 

gewonnenen ©ebiet bisheriger Stabthultur wieder burchgefetjt haben."

SB e r n e r , fjoadjim: Die beiden öes Dhorsberger 9Jloor=

funbes. (Bin Beitrag zur frühgermanifd)en ®unft= und 9leligions= 

gefdjidjte, Danb 16 ber römifd)=germanifd)en Jorfdjungen. 4°, 77 

Seiten mit 16 Dejtabbilbungen unb 30 Dafein. Berlin 1941. Ver= 

lag oon SBalter De ©rugter & So.

3m 3ah^ 1863 wurde in bem SJloore oon Dhorsberg bei Süder

brarup in ber Sanbfdjaft Singeln ein großer Opferfunb gehoben, ber 

für bie germanifdje Kulturgefchid)te während ber fRömerzeit befonbers 

auffchlufareid) ift. ßngelharbt, ber ben $unb gleich nach feinem SIuf= 

treten muftergültig veröffentlichte, glaubte, bafj es fid) bei ihm um bas 

ben ©Öttern in einem SRoore niebergelegte Siegesopfer nach einer 

Schladjt hanble. Diefe Einnahme läjjt fid) aber heute nicht mehr halten, 

unb es ift ein befonberes Sferbienft oon $. 3anhuhn, nadjgewiefen zu 

haben, bafj alle bie gunbe, bie aus bem Dhorsberger SRoore heraus^ 

harnen, nicht etwa einer ßeitftufe angehören, fonbern fid) auf bas 1. bis 

4. 3ahrhunbert n. b. 3i- oerteilen. So ergab fid) benn bie überrafdjenbe 

Erkenntnis, bafj am Dhorsberger SRoor eine oier 3ah^hunberte hin= 

burd) befudjte Äultftätte lag, bie bei ber SRenge unb Bedeutung ber 

hort niebergelegten Dpfergaben als ber hultifdje SRittelpunht einer 

ganzen Sanbfdjaft, unb zwar non Singeln, angefprodjen werben barf.

Don ben Dpfergaben, bie aus bem 3. 3ahrl)unbert n. b. 3r. flammen, 

find bie bebeutenbften zwei runbe 3wrfd)eiben aus Bronze mit auf*  

gelegtem, burd) Stempel verziertem unb teilweife vergoldetem Silber= 

bled) oon 13,2 cm Durdjmeffer. Diefen beiden 3wrfdjeiben wibmet 

Sßerner eine muftergiiltige hunft' unb religionsgefd)id)tlid)e Bearbeit 

tung, bie zu ganz neuen, mit aller wiffenfd)aftlid)er Sogih erarbeiteten, 

aber aud) mit vorfidjtiger 3urüchbaltung norgebrad)ten Schlüffen 

kommt.

Die beiden Scheiben würben zwar nidjt beieinander gefunden, glei= 

djen fid) aber in ihrer ©röfje unb (Blieberung, nid)t dagegen in ben 

Einzelheiten ihrer Verzierungen. Die Scheibe I, bie am beften erhalten 

ift, trägt in ber SRitte einen grofjen Ducket, darum legt fid) eine burd)= 

brodjene 3one non 9 Tlebaillons mit erhaben gearbeiteten 3Jlebufen= 

häuptern, während bie fRanbzone, wieder maffio gearbeitet, aus vier 
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