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übergeben, was meiftens unbekannt ift. Go mürbe allein ber Iatei= 

nifdjje SöortfcEjatj burd) bie ©ermanen um 1000 Sßörter bereichert. 

3at)Ilofe germanifcfje ^erfonennamen leben in romanifcher f^-orrn 

weiter, unb oiele Ortsnamen, bie äußerlich romanifd) erfdjeinen, finb 

germanifdjen Urfprungs. Go kommt ber Sßerfaffer, ber im norliegen= 

ben 1.Vanb bie Franken unb Söeftgoten behanbelt, gur ©arftellung 

beffen, was ber Sitel, üielleictjt nicfjt allgemein uerftänblid), fagen will, 

gur ©arftellung all bes Aomanifdjen, in bem germanifd)e Spuren er= 

halten finb. Vefonbers wichtig finb bie wortgeographifd)en harten, 

bie gerabe für fieblungskunblidje 3roßl^e oon aufjerorbentlichem

3 q co b = 3 r i ef e n.

© e f ch w e n b t, Sritj. tfjanbbuch für ben Unterricht ber beutfdjen 

23orgefd)i(f)te in Oftbeutfdjlanb. 8 °, 192 Geiten mit 113 Ab= 

bilbungen. Vreslau 1934. Verlag oon gerbinanb $irt.

3um erften Alale haben wir ein ^anbbud) für ben Schulunterricht 

ber UrgefcEjidjte uor uns. Gs bietet eine aufgerorbentliche gülle oon 

Anregungen unb ift auf ©runb ber päbagogifd) klar aufgebauten 

Shemen fehr gu empfehlen. 3)ie SRidjtlinien unb 23orfd)läge für bie 

Sehrpläne gehen oon ber ©runbfdjule aus unb leiten oon ber SJlittel« 

fcfjule gur höheren Sdjule über. Sefonbers reigooll finb bie Kapitel, 

in benen gefd)ilbert wirb, wie bie klaffen gunädjft theoretifdj auf bas 

©ebiet hingewiefen, wie bann bie 5urtögegenftänbe im Alufeum be= 

trachtet, bie Oenkmale in ber Sanbfchaft aufgefudjt unb wie fchliefglich 

im Wrhunterricht Anfchauungsmittel felbft befdjafft werben können. 

Aad) allen Aid)tungen h™ wirb ber urgefcfjidjtlidje Gtoff behanbelt, 

nach Sedjnik, SöirtfcEjaft, Gtammeskunbe, Aeligion unb älteften Sd)rift= 

benkmalen, fo bafg fid) nun niemanb mehr beklagen kann, in ber 

Vorgeitkunbe fehlten bie päbagogifchen $inweife.

ßacob-griefen.

© ü n t e r t, $ermann. Oer Urfprung ber ©ermanen. Kultur unb 

Gprad)e, Sanb 9. 8°, 192 Geiten. £>eibelberg 1934. Karl 

Sßinters Unioerfitätsbudfhanblung.

Vom fprad)wiffenfd)aftlid)en Gtanbpunkte aus oerfucfjt ©. ben 

Urfprung ber ©ermanen gu ermitteln. Gr begeidjnet mit Aed)t bie 

(Sprache als bas engfte Vanb einer oölkifdfen 3ufQmmcrt9ehörigkeit 

unb bas hßiligfte Vermächtnis ber Ahnen. 3U öer grage, ob bie Ur- 

heimat ber ßnbogermanen in Aorb= bgw. 9Aittelbeutfd)Ianb ober in 

Afien gelegen h°t, nimmt er folgenbe grunbfätjliche Stellung ein: 

„Sollten bie Urfitje in ber Oftfeegegenb gelegen hQbe© f° fällte man 

billig erwarten, bafg bie germanifdje Sprache recht altertümlich fein 

müffe unb bem inbogermanifd)en gormenbeftanb nod) giemlid) nahe 

ftel)e." Aad) fprachgefd)id)tlid)en Unterfudjungen kommt er gu bem 

Sdjlujj, „bah öas ©crmanifche äufterft weitgehenbe Aeuerungen burdp 

geführt hat, in ben Sauten ebenfo wie in ben formalen ORitteln unb 
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ber iffiortbetonung, unb baß bie (Beiftesart bei Spredjer fid) feßr ge= 

wanbett ßaben muß. Tas wäre nid)t oerftänbtid), wenn bereits bie 

3nbogermanen an ber Dftfee ober in IRittelbeutfdjIanb gefeffen ßätten, 

wenn alfo bie (Bermanen ben Urfiijen am nädjften geblieben mären 

als bie leßten SRefte nidjt abgeroanberter Snbogermanen unb ßier 

ol)ne weitere 93ölkeroermifd)ung feit alters gefiebelt ßätten." Ta bie 

Oftfeegegenb als inbogermanifcße Urheimat nad) ißm nidjt in $rage 

kommt, fo foll bas mittlere Söeftafien als bie bann allein erwägens* 

werte (Begenb angefeßen werben müffen. hierbei ift aber gu be* 

tonen, baß fid) (B. in ber ^Beurteilung ber Urfadje ber germanifdjen 

Sautoerfcßiebung im (Begenfaß gu Dielen feiner gadjgenoffen befinbet, 

weldje ben Anftoß gur Anberung ber Sprache non einer anberen 

fogialen Sdjidjt bes eigenen Volkes (innerfprad)Iid)e Urfadjen) aus* 

geßen taffen im (Begenfatg gu ber Auffaffung, bafj ein anberes SBoIk 

ben Anftoß gegeben ßabe. (Subftrattßeorie.)

3acob*3riefen.

(B ü n t ß e r, $ans $. SR. Tie norbifd)e SRaffe bei ben 3nbogermanen 

Afiens. 3u9l^<i) ^Beitrag gur grage nad) ber Urheimat unb 

SRaffenßerkunft ber 3nöogermanen. 8 °, 247 Seiten mit 96 Ab* 

bitbungen u. 3 harten. ÜRündien 1934. 3- 3- Seßmanns SBerlag.

Ter bekannte SRaffenforfcßer beßanbelt in bem oorliegenben SBerk 

gunäcßft bie Urheimat ber 3nöo=3raner unb bann befonbers ausfüßr* 

ließ bereu beiben widjtigften Aölker, bie 3n^er unb Werfer, b. ß. alfo 

biejenigen Stämme unb Völker inbogermanifcßer Spracße, welche in 

ber SBor* unb grüßgefcßicßte nad) Afien eingewanbert finb. ^Bemerkens* 

wert hierbei ift, bafj (B. ben oon ber Sprad)wiffenfd)aft für bie inbo* 

germanifcße SBölkerfamilie eingefüßrten ^Begriff „arifd)" nur für ben 

inbifd)*perfifd)en 3ro^9 bes (Befamtfpradjftammes oerwenbet. Tie 

Verallgemeinerung biefes ^Begriffes teßnt (B. ab, „gumal fid) in nid)t* 

wiffenfcßafttidjem Spracßgebraucß bas Sßort arifd) in nod) meßr un= 

klaren SBebeutungen oerwenbet finbet“. 3n 3^ um 2500 oertegt 

er bie Trennung ber 3nb°=3raner ober jungfteingeitlicEjer (Bruppen, 

bie gu ben Vorfaßren ber 3nbo=3^aner würben, oon ben übrigen 

3nbogermanen, fo baß in ben 3aß*ßunberten nad) 2500 bie 3nbo* 

3raner gu einer Sonbergruppe bes Satem=3nbogermanentums fid) ent* 

wickelten. Urgefcßicßtlicß gefeßen leitet (B. bie 3nbo=3taner aus einem 

fteinkupfergeittidfen ^utturkreife bes Tonau*S8atkan=(Bebietes, nämlid) 

bem Greife ber bemalten Keramik, b. f). alfo ber öfttid)en Ausprägung 

ber großen (Bruppe ber SBanbkeramik, ab. 3n biefe CBebiete ber be* 

malten Keramik finb nad) ißm um etwa 2500 (Binwanberer über 

Sdjlefien unb (Baligien aus ben (Bebieten ber fäd)fifd)=tf)üringifcßen 

Scßnurkeramik unb ber norbweftbeutfcßen Wgalitljkeramik oor* 

gebrungen. ÜRit Sdjwantes, Sd)ud)I)arbt u. a. fießt er in ben fäcbfifd)* 

tt)üringifd)en Scßnurkeramikern ben ^ern bes 3nbogermanentums, 

SRun muß fid) aber bie $rage nad) ber Herkunft bes 3obogermanen* 

tums mit ber $rage nad) ber Herkunft ber norbifdjen SRaffe oerbinben, 


