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©ubenwoljnungen aus Sübbeutfchtanb fdjon bekannt waren, fonbern 

Sßfoftenhütten nachgewiefen werben, bie aus ißaumäften als längliche 

SRunbfyütten oon 3—4 m Sänge unb 2,5—3 m Sreite fid) barfteltten. 

Sine grunblegenbe Beobachtung für bie ©efcfjichte bes Siebtungswefens!

3acob = griefen.

Spanuth, ©ottfrieb. ©taube unb Äutt unferer DIhnen. 8°. 68 S. 

mit aabjlreidjen Dejctabbilbungen. Erfurt 1934. Vertag oon 

$urt (Stenger.

Eine oolhstümtidje Arbeit über bas Söiffen oom ©tauben unb 

Äutt unferer Slljnen könnte oon größter Sebeutung fein, wenn in ihr 

eine wirklich kritifche Stellungnahme gegeben wäre. S)as ift teiber 

in Sp.’s Darftellung nitfjt ber gatt. £>ier werben 2ßhantaften wie £>er= 

mann SBirth, Hermann Sßille unb SBittjetm Deubt noch aufgeführt 

ohne in bie richtigen Schranken gurückgewiefen gu werben. Söenn 

ber Berfaffer oon SBilte falfdje ©runbriffe oon Dünenketten ats„^utt= 

ftätten“ übernimmt, fo hätte hoch unbebingt bie ernfte gorfchung 

nicht unberüchfichtigt bleiben bürfen, unb baß ber Berfaffer hierbei 

bie einfachen Begriffe, wie Dünenbett unb Steingrab, oerwechfelt, 

geigt, bah er bem Stoffe teiber nicht gewachfen ift.

3acob = griefen.

Stemmermann, ißaut Dans. ®te Anfänge ber beutfchen Bor- 

gefchichtsforfchung. Deutfchlanbs Sobenattertümer in ber 2In= 

fchauung bes 16. u. 17. 3ahrhunberts. 8°. 155 Seiten mit 

32 SIbbtlbungen auf 12 Bafeln. Ceipgig 1934. Berlag Eurt 

^abitjfch.

Eine ©efchicfjte unferer 2öiffenfd)aft hat uns fcfjon lange gefehlt, 

unb fo begrüben wir bie oorliegenbe SIrbeit St.’s bankbar. Sie be= 

ginnt mit ben Borftufen im Altertum unb Diittelalter, oerfolgt bie 

Entwicklung oom Dumanismus über bas Barock bis in bie Stuf= 

htärung hinein unb fiet)t altes auf bem Dintergrunb ber Entwicklung 

bes beutfchen ©eiftestebens. SBährenb ber 30 jährige $rieg mit feiner 

finangiellen unb geiftgen Hot bie gorfdjung in Deutfdjtanb um 3ahr= 

hunberte gurückwarf, erlebte fie in Diorbeuropa eine Dochblüte, bie bann 

bie beutfdje gorfcfjung wieber befruchtete, Begünftigt würbe biefe 

Entwicklung baburch, ,,bafg bie beutfchen Dumaniften in ber Daupt= 

fache auf tanbesfrembe, römifche Slefte fliehen, aus welchen fie gwar 

manches über bie römifche Befolgung, aber wenig über bie Kultur 

unb ©efctjichte ber ©ermanen erfchtiehen konnten, währenb bie Hefte 

auf fkanbinaoifchem Boben oon ber Borgeit bes eigenen Sanbes 

geugten, gang abgefefjen baoon, bah ber Horben fi<h eine oiet gröbere 

innere Höhe gu feiner Borgeit hatte bewahren können, als bas früh 

gewaltfam cEjriftianifierte unb bie Blüte bes DJlittetalters ertebenbe 

Deutfchtanb“. Die frucht biefer norbifdjen Jorfcfjungen würbe bas 

Dreiperiobenfgftem, bas ja bie ©runbpfeiter für unfere DBiffenfchaft
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bildet. SRit ifjm fdfliefjt bet Verfaffer feine Ausführungen, bie fomit 

ben oorroiffenfd)aftlid)en Abfdjnitt in ber Urgef(hid)tsforfd)ung be= 

f>QnbcI"- Jacob.Briefen.

Dackenberg, kurt. Die kultur ber frühen Cifenßeit (750 oor 

(£t)r. (Beburt bis £f)r. (Beburt) in Söefthannouer. 4°. 23b. I, 3u. 4 

ber Urnenfriebf)öfe in ÜRieberfachfen. 3m 2Iuf- 

trage bes Hiftor. Vereins für iRieberfachfen herausgegeben non 

Sßrof. S. Sd)ud)harbt. 182 Seiten mit 39 Dafein u. 11 Abbilbungen 

im Dejt. tfjilbesheim unb ßeipgig. Verlag non Auguft £a;r.

■ftadjbem uns (Buftao Schmantes in feiner ausgezeichneten Arbeit 

über „Die älteften Urnenfriebhöfe bei Uelgen unb Süneburg“ £>an= 

neuer 1911 mit bem früijeifenseitlicfjen gunbftoff Ofthannouers be= 

kanntgemad)t hat, unterzog fid) D. ber überaus fchroierigen, bafür 

aber um fo banhensroerteren Aufgabe, nun auch bas zwar feljr um

fangreiche, bisher aber aud) feljr unklare Material ARitteb unb Sßefü 

hannouers zu unterfudjen.

Diefe Aufgabe ift glänzenb gelöft unb zeigt ßunäd)[t, bafc bie 

früfjeifenzeitlidje kultur feines Arbeitsgebietes oollhommen auf ber 

ber ^Bronzezeit fufet. Das ift in ftammesgefd)id)tlid)er Vezießung 

äufcerft mertuoll, benn baburd) ift bie Vrücke zmifd)en ber Heraus* 

bilbung ber bronzezeitlichen (Bermanen unb ben mit Stammesnamen 

belegten römerzeitlidjen (Bermanen gefdjlagen. 2Iuf keramifdjem (Be= 

biete konnte D. befonbere (Befäfjtgpen uom Stile $>arpftebt, Dfjuine, 

Hienburg unb Sauingen herausarbeiten. Der £>arpftebter Stil be= 

gann fid) fdjon in ber 6. ißeriobe ber ^Bronzezeit zu entroickeln, erreichte 

feine Vlüte in ber £atenezeit, unb feine jüngften Ausprägungen 

gingen fogar bis in bie 3eit nad) Dßr. (Beb. hinein. Der Hienburger 

Dppus geht auf Einflüffe ber £aufi^er unb ÜRehrener kultur zurück, 

ift in feiner Verbreitung auf bas Sßefergebiet Vlittelhannooers be= 

fdjränkt unb tritt bort neben unb mit bem Harpftebter Stil zufammen 

auf. Er reicht uom 6. 3ahrhunbert o. CSljr. (Beburt bis in ben Anfang 

ber 9Jtittel=£at£nezeit. SBährenb bie ofthannouerfd)e früheifenzeitlidje 

Kultur als herminonifd) anerkannt ift, läfjt fid) bie Vienburger $ub 

tur, bie fid) fd)arf oon ihr abhebt, als iftuäonifd) beftimmen. Aun 

faften in ber um (Beburt unb kurz bauor im Horben biefes 

Söefergebietes bie Angriuarier, im Süben bie (Hjetusker. kulturelle 

Unterfdjiebe znüfd)en ihnen laffen fid) uorläufig nod) nid)t erkennen, 

brauchen aber bei ber bekannten nahen Herroanbtfdjaft beiber Stämme 

audj nicht in Erfäfeinung zu treten. Da bie oon ben Angriuariern 

unb Cheruskern gemeinsam getragene Hienburger kultur fid) als 

iftuäonifd) erroiefen hat, wirb aud) bie uon $iftorikern unb £inguiften 

bisher nod) nicht gelöfte $rage, biefe beiben Völker zu ben Hermi

nonen ober ßftoäonen gehörten, nunmehr zu (Bunften ber ßftuäonen 

entfdfieben.

Auf bie aufjerorbentlid) wichtigen tppologifdjen Darftellungen, 

bie eine einroanbfreie Veftimmung ber bisher häufig unklar erfdjeinen-

g* 


