
Vorgeschichtliche Denkmaler

in der Umgebung von Niirnberg
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Mit 4 lithographierten Tafeln von K. Hormann in Niirnberg

Von Ludwig Wunder.
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Labersricht, Hiigel I, II und X.

iJiese Arbeit ist nach Inhalt und Form die Fortsetzung des

vor zwei Jahren erschienenen ersten Teils^). Inzwischen haben sich

aber meine Ansichten in manchen Punkten verandert, wie ich an

anderer Stelle^j bekannt habe. So ersclieint mir jetzt fiir jeden Fund

die getreue Wiedergebung der einzelnen Fundmaise unerlafslich,

wahrend ich sie damals auf die wichtigslen Funde beschriinken zu

miissen glaubte. Der Grund fiir meine neue Auffassung liegt in dem

Beslreben , hier wenigstons alle zahlenmafsigon Grundlagen fiir die

Anfertigung der unentbehrlichen*^) graphischen Fundbildei zu geben,

die selbst zu bringen die hoben Herstellungskosten verbieten.

Die Eroffnung eines Grabhugels ist an und fiir sich eine Gewalt-

tatigkeit, fiir welche die VerantwortUchkeit nicht mit ein paar Worten

umgrenzt werden kann. Ich denke dabei an nichts Religioses oder

Moralisches, sondern lediglich an die wissenschaftliche Verantwort-

lichkeit fiir die genaue Ermittelung aller Fundumstande. Meine eigenen

Irrliimer haben mir bewiesen, dafs das blofse redliche Bemfihen

keineswegs genugt, urn Irrtiimer zu vermeiden, die spater nie wieder

korrigiert werden konnen. Andererseits scheint mir die kritiklose

Zusammenhaufung aller Beobachtungen, die tiberhaupt geraacht werden

konnen, ebenso wertlos zu sein als eine zu geringe Anzahl.

Man riihmt den antiken Bildhauern nach, dafs sie die Gesetze

der Formenschonheit
5 z. B. das des goldenen Schnitts, in ihren

Schopfungen vollendel zum Ausdruck gebracht hatten, ohne von dem

Bestehen dieser Gesetze zu wissen. Dieses intuitive Erfassen der

Natur hat seine eigentUchste Bedeutung darin, dafs es nicht in einer

photographischen Wiedergabe besteht, sondern dafs es sich von den

Einzelheiten losreifst und trotzdem das leitende Gesetz erkennt. Ja,

S. 195 ff.

) Festschrift der Naturhistorischen Gesellschaft Nurnberg 1901,

S. 141-153.

-1-1- »

2) Zeitschrift fiir Ethnologie und Urgeschichte, Berlin 1903, Heft 1,

3) Ebd. S. 151 f.

1
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erst jetzt tritt das Gesetz plastisch hervor, nachdem die zerstreuenden

un

Das seheint mir auch die eigentliche Aufgabe des Forschers

zu sein, dafs er aus der erdriickenden Menge der Einzelnheiten

ahnend jene herausgreift, die zum Gesetz gehoren, ahnend jene bei

Seite legtj die nur Kruste sind.

Die Hugel I, II und X der Grabhugelgruppe Labersricht bei

Neumarkt in der Oberpfalz (siehe die Kartenskizze in der eingangs

zitierten Festschrift^) warden mit 11 Arbeitcrn in 6 Tagen abgegraben,

Yom 9.— 14. April 1902. Hugel X, eine ganz flache Erhohung in

der ostlichen Verlangerung der Verbindungslinie von VII und VIII,

wurde erst kurz vor der Abgrabung als Grabhugel erkannt und ist

daher in dieser Kartenskizze noch nicht enthalten. Die Grabungs-

methode ist gleichfalls friiher beschrieben worden^).

Hiigel I.

Hohe des runden Hiigels 1,5 m, Durchmesser 14,5 m.

Die Abgrabung mit 11 Mann dauerte 2V2 Tage.

Der Hugel war auf ebener Erde aus Steinen und Sand errichtet.

Die Steine, hauptsachlich Dolomit, herrschen in der unteren

Hugelhalfte vor. An den Bestaltungsplatzen liegen sie meistens

dichter gehauft, oft in radialer Richtung auf die Kante gestellt. Der

Hugelgrund ist stellenweise (im Osten, 3 m von der Mitte) mit grofsen,

horizontalen Steinplatten formlich gepflastert. Die grofste Dieke des

Steinpflasters betragt bier 60 cm.

Im Sudosten, 3 m von der Mitte, lauft in der oberen Hugel-

halfte eine zweite Steinplattenlage parallel zur unteren, durch eine

Erdschichte von ihr getrennt.

Viele zerslreute Seberbenfunde kunden schon am Umfang die

sogenannten Nacbbestattungen an.

Die vielen Bestattungsreste weehseln in ihrer Tiefenlage vom

^iveau des aufseren Bodens bis nabe unter der Oberflache, und die

Erde des Hugels ist innerbalb dieser Hohendifferonz ziemlich gleich-

formig mit Holzkoblenstuckchen und Brandspuren durchsetzt.

^) 1. c. pag. 224.

^) 1. c. pag. 248 ff.
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Wir mit den zu ihrer Be-

stimmung abgenommenen Mafsen in derselben Reihenfolge auf, in

welcher sie bei der zentripetalen Grabmethode 7:n Tag traten.

Winkelabstand Entfermmg Tiefe

Fundgegensland von der Nordrichtung von der unter der

Mitte Oberflache

1. zerstreule Scherben 65

«

7,0 m 0,10 m
Als >zerstreute Scherben* bezeichnen wir einzelne Bruch-

sliicke von Gefafsen, mit unscharfen, verwaschenen Bruchflachen,

»

welche darauf hinweisen, dafs die Stiicke jedenfalls erst nach wieder-

holtem Transport an die Stelle zu liegen kamen, wo sie gefunden

wurden^).

2. verkohlte Eicheln^) 305 <> 6,5 m 0,30 m
3. Tongefafs 2o8« 5,7 » 0,30 »

Siehe Tafel 4, I, 3. Die isolierte, seichte und peripherische

Lage gibt keinen sicheren Anhaltspunkt fiir die Ailersbestimmung.

4. Scherbchen 168 "" 6,80 m 0,40 m
5. Scherbchen und Kohle 85 '^ 6,80 * 0,40 »

6. Bronzeklumpchen 315

«

5,60 * 0,45

7. Kohlen und Scherbchen 140 <^ 5,0 » 0,30 »

8. Scherbchen 272*^- 5,70 > 1,0 »

9. ein Glied einer

Bronzekette 250^ 4,40 > 0,25 »

siehe bei 13.

10. weifsgebrannte Knochen 205

«

5,20 » 1,20 »

Man beachte die tiefe Lage dieser Feuerbestattung (vgl. unfen).

11. Bruchstiick eines

Bronzearmrings 337 ^ 3,70 m 0,85 ni

siehe Tafel 1; dort irrtumhch mit 14 bezeichnet.

12. Scherbchen 346

«

3,20 m 0,35 m
13. Bronzekette 255

«

3,60 * 0,35 »

Dieses vorzugUch erhaltene Prachtstiick (Tafel 1, Nr. 9 und 13)

besteht aus 7 brillenformigen Doppelgliedern^ welche an beiden Enden

quergestellte Osen tragen und durch je ein Ringglied miteinander

verbunden sind. Die brillenformigen Doppelglieder sehen fast aus,

als ob sie nicht durch Gufs, sondern durch Schmiedcarbeit hergestellt

^) Ygh Festschrift etc. 1. c. pag. 227,

2) Ebenda, pag. 201 oben und 223 unten.
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waren (vgl. z. B. das unter der Ziffer 9 auf Tafel 1 abgebildete

Glied). Die Kette lial vielleicht einem Wehrgehange angeliort; jeden-

falls hat sie einen schweren Gegonstand getragen, da verschiodene

Ringe tiefe Reibungsfurchen zeigen, welche nur durch andauernden,

auf dieselbe Stelle gerichteten Zug des benachbarten Kettenglicdcs

enfstanden sein konnen (vgl. den endstandigen Ring rechts).

Obwohl kein Begleitfund gf^macht wurde, fordert die seichle

Lage des Stiickes, dafs wir es der Hallstattzeit zurechnen.

Ein Glied der Kette wurde als Nr. 9 in mehr als 1 m Ent-

fernnng siidwestlicli von dem Hauptstuck gefunden. Dieser Umstand
nnd die isolierte Lage beider Stiicke maehen es wahrscheinlich, dafs

sie durch eine spater erfolgte Bestattung aus ihrer ursprunglichen

Lage herausgerissen worden sind.

14. ornamentierte Scherben 350^ 2,40 m 1,0 m
Von Punkt 14 aus erstreckon sich nun in einem Halbkreis nach

Siidwesten die Gefafse 14 Hj b, c und d, dichl nebeneinander stehend.

14a. Scherben einer grofsen Urne (iihnlieh Tafel 4, I, 23).

14b. Kleiner brauner Napf (s. Tafel 4, I, 14b), in der Urne
14a aufrecht stehend.

14c. Tonschussel mit Fufs (Tafel 4, I, 14c.) Das Gefafs ist

sehr plump gearbeitet, hat keinerlei Verzierung, und ist von

schwarzbrauner angeraucherter Farbe.

l4di.Kleine braune Schale (Tafel 4, I, 14di). Sie ist roh

geformt und hat als einzige Verzierung auf der Innenseite ein

aufgemaltes Kreuz aus zwei fingersbreiten, glanzenden Graphit-

streifen. Das gleiche Ornament ist uns bekannt von einem

Grabhiigelfund im Pegnitztal bei Niirnberg*)

Diese Schale enthielt weifsgebrannte Knochenreste
und stand horizontal in der Urne 14 d 2.

Uda.Grofse zertrummerte Urne (Tafel 4, I, l-ida).

15. Menschenschadel 339" 3,40 m 1,45 m
Er liegt auf der rechlen Seite mit dem Gesicht nach Norden

ewendet. Die Leiche, in ausgestreckler Lage, ist nach WSW ge-

"chtet. Die Fufsknochen sind durch die Mafsc bestimmt:

315 2,90 ra 1,50 m

) Festschrift der Natiirh. Gesellsch. Niirnberg 1901, Tafel 13,

^' 24; ahnlich Tafel 13, II, 25; Tafel 16, III, 26a.
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Zwischen den Knieen liegen einige Sclierben 15 a. Ein Schien-

bein und ein Wadenbein 15b sind gut erhalten. Auch am Schadel

finden sich Scherbchen.

Metallbeigaben (Tafel 1, 15): ein Bronze dolch auf der linken

Brust liegend, Spilze schrag einwarts nach unlen gerichtet: eine lange

Bronzenadel und ein Spiralrohrehen aus Bronzedrabt. Der

Dokh ist zwar nocb am Kopfende diinn ausgebammert zurErleichterung

der Griffbefestigung^), doch besitzt er bereits /Avei Griffnieten.

Die Nadel ist 19^/2 cm lang, hat leichlgeschwollenen, gereifelten

Hals mit beiderseits zickzackformig eingeritzter Halskrause, sowie

einen kugelformigen Kopf. Die Nadel lag an der rechten Schulter,

mit^^der Spitz e schrag nach oben und aufsen weisend.

Das Bronzedrahtrohrchen^) lag an der linken Schulter nebcn

dem Hals.

Lagerungsskizze der Leiche 15.

1. Schadel. 2. Unterkiefer. 3. Oberarm. 4. Schlusselbein. 5. Rippen. 6. Unterarm

7. Oberschoiikel. S.Untorschenkel. Q.Ton^efafs. lO.Bronzedokh. ILBronzespiralrolirchen.

12. Bronzenadel.

Die Bronzebeigaben lassen uns erkennen, dafs diese lief ana

Grunde des Hugels geborgene Leiche der alteren Bronzezeit angehort,

die man nach der herrschenden Meinung an das Ende des zweitcn

Jahrtausends zu setzen hat, also noch vor den trojanischen Krie

in die Zeit der hellenischen Halbgotter.

1,20 m
0.40 >

starke Brandspuren

verkohlte Eicheln

135

178 «

25*^

3,0 m
2,50 >

3,0 > 0,30 »

1) Ygl. 1. c. Tafel 5, Weifsenbrunn, HI, 17.

2) Vgl. 1. c. Tafel 5, Schwend 17; Tafel IB, I, 3.
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16. Scherben 328 ^ 2,0 » 0,90 »

16a. Tonschiissel

mit Fufs 328 ^
2,0 » 0,90 »

Form und Beschaffenheit des Tons genau wie 14 c. Diese fiir

unser Gebiet neue Gofafsform stimmt iiberein mit einer aus einem

unterfrankischen Grabfund des Herrn stud. chem. H. Wiistenfcld
in Schweinfurt am Main slammenden Gefafsbeigabe.

17. Menschenschadel 22 ^ 2,05 m 1,0 m
Die Stucke sind sehr dunnwandig.

18. Bernsteinperlen und weifs-

gebrannteKnochenreste 360^ 2,10 m 0,85 m
Die Bernsteinperlen (Tafel 4, I, 18) sind aus dunkelrot durch-

scheinendem Bernstein, aufserlich erdfarben oxydierl. Es sind zwei

tonnenformige, der Lange nach durchbohrte Exemplare und eine

abgeplattet kugelformige, ebenfalls durchbohrte Perle. Das begleitende

Vorkommen der weifsMbranntenKnochenreste neben den unversehrten

Stucken des leicht brennbaren Harzes machen es sehr wahrscheinlich,

dafs dieLeiehenverbrennungabseits vomBestattimgsplatz vorgenommen

wurde. Die Knochenasche und der zuruckbehaltene Perlenschmuck

wurden dann anscheinend ohne Umhiillung dem Friedhof iibe_^

Aus spater anzugebenden Griinden glaube ich, dafs dieser Fund

aus der Ubergangszeit zwischen Bronze- und Hallstattzeit, aus der

altesten Eisenzeit, stammt.

1 q R ^ ,
(Kopf 350 ° 2,20 m 1,30 m

ly. iJronzenadelL . „,-,„ « oc ion .
(Spitze 3430 2,35 » 1,30

Sie liegt mit Sehadelresten 19 a unter einer grorscn Arragonit-

platte.

on-R ^ ,
fKopf 346° 2,10 ra 1,50 m

20.Bronzenadel|g^P^^
3400 2,20 > 1,50 >

Die beiden Nadeln (Tafel 1, I, 19 und 20) sind 35 cm lang.

Sie lagen parallel, mit den Spitzen nach Wcsten zeigcnd. Der kegel-

formige Kopf und der leicht geschwollene Hals sind durch ein-

gehauene Striche schon verziert. Die Leichenteile waren, bis auf

(lie erwahnten Spuren von Sehadelresten, vollig verwittert, aber

zweifellos ohne Feuer bestattet. Das Begrabnis gehort der alteren

Bronzezeit an.

21- Bronzearmband 359» 2,40 m 1,40 m
Es ist nieht sicher zu cntscheiden, ob dieses Armband noch

2ur Leiche 19—20 gehort. Wahrscheinlich ist es aus seiner ur-
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sprunglichen Lage verschoben worden. Seine Form (Tafel 1, 21a)

weicht von dem verbreiteten Typus des offenen Armbands mit stollen-

formigen Enden ab, weil die Enden jederseits tief gespalten und zu

zwei nach aufsen gewendeten Spiralen in der Bandebene aufgerollt

sind; diese Spiralenpaare ersetzen die sonst liblichen Stollen.

Die Aufsenseile des Armbands tragi in zwei Reihen das Leit-

ornament der Bronzezeit, das schraffierte Dreieck, den Wolfszahn.

22. Ein Bronzearmband und

einBronzearmreif 358** 2,85 m 1,40 m
Das Bronzearmband ist auf Tafel 1 irrtiimlicli mit 21b be-

zeichnet und gleicht, bis auf die Ornamentierung, dem unter Nr. 21

beschriebenen. Der Armreif, Tafel I Nr. 22, ist nach Form und

Ornamentierung typisch fiir die Oberpfalzer Bronzezeit. Diese Gegen-

stande waren, wie alle Funde aus der Tiefe, in Steine eingebettet.

23. Rote Aschenurne 122 *> 2,0 m 0,80 m
Ein prachtvolles, nicht ganz symmetrisch gebranntes Gefafs

au6 feingeschlammtem braunem Ton (Tafel 4, 23 [2]), mit ziegelrot

bemalter Aufsenseite. Die Striehe, welche schrag aufwarts zum Rand

verlaufend in den Ton gedruckt sind, sowie die Grenzfurclie zwischen

Rand und Bauch des Gefafses, endlich die ganze Aufsenseite des

^veiten Raises sind mit Graphit bestrichen; er hebt sich in glanzendem

Schwarz sehr wirkungsvoll von dem matten Ziegelrot des librigen

Gefafses ab. Der Scherben ist im unteren Teil des Gefafses dick-

wandig, in den oberen Partieen dagegen sehr diinn ausgearbeitet.

Im Inneren der Urne stand da, wo sich der enge Fufs in den

weiten Bauch ausladet, eine einfache Tonschale 23 (1), von derselben

Form wie I, 14 d (1). Sie enthielt weifsgebrannte Knochenreste.

24. Schwarze Scherben 168

»

1,70 m 0,80 m
25. Menschenschadel 138^ 1,60 > 0,90 »

Das Gesicht war schrag aufwarts gewandt, nach der Hiigel-

mitte zu. Das wohlerhaltene Cranium zeigt in der Mitte der Stime

ein Loch mit radial ausstrahlenden Knochenrissen, anscheinend eine

Hiebverletzung und vielleicht die Todesursache.

26. Schwarze Scherben 190*^ 1,30 m 0,90 m
27. Bronzenadel 248^ 1,40 > 1,40 »

Sie ist (Tafel 1, 27) liber 16 cm lang, hat kegelformigen Kopf

und statt des geschwollenen Raises zwei kegelfurmige Absatze.

Bronzezeit.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



43

28. Knochen 65 *> 1,80 m 0,70 m
Sie gehoren anscheinend zu einem Mittclfufs.

29. Schienbein 5^ 1,10 m 1,0 m
Gehort vermutlich zu Leiche 17.

*

30. Eisenrest 350^ 0,80 m 0,60 m
Siehe Tafel 4, I, 30. Es ist ein rostzerfressenes Stuck eines

eisernen Messers der jiingeren Eisenzeit, womit auch die wenig tiefe

Lage zusammenstimmt.

I
Inzwischen konnte festgestellt werden, dafs die zum Schadel

Nr. 25 gehorende Leiche nach NNW ausgestreckt lag. Dabei wurden

guterhaltene Zahne gefunden, ein angebrannles und ein weifsgebrannted

Knochenstnckchen, sowie vom Feuer gerotete Steine.

Hier scheint es sich also um eine am Bestattungsplatz erfolgte

teilweise Leichenverbrennung zu handeln.
r

31. Knoehenreste 300^ 1,0 m 0,40 m
32. Menschenschadel 30 ^ 0,90 m 1,40 m

Neben dem rechten Ohr dieses dem tiefston Hiigelgrund an-

gehorenden Schadels lag eine tonnenformigeBernsteinperle (Tafel 4,

I5 32). Sie ist etwas abgewetzt und mufs wegen ihrer tiefen Lage

bei unverbrannten Knoehen zur Bronzezeit gerechnet werden. Ein

ZU der.selben Bestattung gehorendes Knochenstuckchen lag sogar

1,60 m tief. Diese Tatsache ist Lemerkenswert wegen der Form-

ahnlichkeit der Bernsteinperle mit den jiingeren, hoher und bei ver-

brannten Knochen gefundenen Perlen Nr. 18.

33. Scherben und

Bronzefibel 86

"

0,90 m 0,75 m
Tafel 1, 33. Eine einfaohe Fibel mit steilem Bogen, wic sie

fur die Certosaperiode kennzeichnend sind. Man beacbte, dafs dieser,

wie alle jungeren Funde, in weit geringerer Tiefe unter der Hugel-

oberflache liegt als die Funde aus der Bronzezeit. — Die Scherben

zeigen deutliche Fingereindnicke.

Die zum Schadel 32 gehorenden Leichenteile erstrecken sich

i^ach Osten.

34. Eisenmesser 82<' 0,85 m 0,85 m
Tafel 4, I, 34. Das schlecht erhaltene Stuck hat die leicht

gekriimmte Form der jungeren Hallstattzeit.

35- Gliedmassenknochen 300

«

1,10 m 1,35 m
36- GanzesTonschalchen300« 1,10 » 1,40 >
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Tafel 4, I, 36. Das gehenkclte Tafschen aus grauem, fein-

geschlammtem Ton gehort der Bronzezeit an.

In der Mitte der oberen Erdschichten findet sich ein verstreuter

Rolirenknochen.

37. Bronzestabchen Mitte 0,60 m tief.

Tafel 1, 37. Ein Toilettestabclien der Haltstattzeit. Dabei ein

Stuck Oberarm iind ein halber Unterkiefer.

Als kurz nach diesen Funden die letzte Erdscholle sank, war

die Abgrabxmg beendet und wir standen vor der neuen Aufgabe, die

ewonnenen Ergebnisse gedanklich zu verarbeiten. So unscheinbar

die beseheidenen Zeugen unserer Oberpfalzer Yorgesehichte dem

rheinischen Archaologen gelten mogen, der dem uralten Kulturstrom

konigliche Schatze entreifst, fiir mich hat gerade dieser Fund eine

erhohte Cedeutung gewonnen, weil er mir eine neue Auffassung der

vorgesehichtlichen Grabdenkmaler aufdrangt. Dieser einzige Grab-

hugel reprasentiert in seinen verschiedenen Erdschichten eine ganze

Stufenleiter von anfeinanderfolgenden Kulturepochen. Er kann also

niclit auf einmal entstanden sein, sondern er mufs nach und nach,

ganz Inngsam, eben im Laufe dieser Kullurperioden. aus kleinen

Anfangen emporgewachsen sein. Die Ursache seines Anwachscns

war nicht pietatvoller Flcifs, der den Toten zu Ehren Denkmaler

errichtet, sondern die progressive, durch Jahrhunderte gepflogene

Bcschickung mil den Leichcn friedlich verstorbener Dorfbewohner.

Dieser Hiigel war also nichts anderes als ein Friedhof, und zwar

ein aufserst praktischer, im Raum sparsamerFriedliof, weil die teichen

haufenweise iibereinander getiirmt wurden. Dabei war auch nichts

hygienisch Verwerfliches, weil die einzelnen Leichen durch grofse

Erdmasscn voneinander getrennt wurden.

Die altesten Telle dieses Friedhofhiigels sind seine untersten

Schichten; sie wurden in der alteren Bronzezeit mit Leichen beschickt

und waren damals nur einfache Flachgraher in ebener Erde. Die

Toten wurden ohne Feuer, als Leichname, in vollem Schmuck be-

erdigt. Solche Begrabnisse sind unter den Nummern 15, 19, 20, 21

und 22 registriert. Da sie nur seicht in den Boden gegraben worden

zu sein scheinen, wurden die Leiehname mit sehweren Steinklumpen

bedeckt, vielleicht zum Schutz gegen wilde Tiere. Unter den Bei-

gaben fehlen Tongefafse fast ganz.

Daruber und schon etwas uber dem Niveau des aufseren Bodens

treten andere Begrabnisse hinzu: Mit der Erdbestatturm tritt die Ver-
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brennung der Leiclien in Konkurrenz. Unter den Beigaben erscboincn

Tongefafse; die Beigaben von Metall verralen in ihren Formen eine

andere, nach meinem Geschmack weniger sehone Mode. Man ver-

gleiehe die aus dieser jiingeren Epoche der Bronzezeit stammende
Nadel 27 mit den alten Nadeln 15, 19 und 20. Aiifser dem Fund 27
scheinen rair den jiingeren Modecharakter zutragen dasTonsehalclien36,

die Bernsteinperle 32 und vielleicht das Gefafs 3,

Am Ende dieses Zeitabschnittes mufs der Hiigel nach den vor-

genommenen Messungen schon durch eine flaehe, aber doutlich erkenn-

bare oberirdische Erhohung vorgebildet gewescn sein.

In den nachst hoheren Erdschichten begegnen wir den Zeugen
eines grofsen Kulturaufschwungs. Die Leichenvcrbrennung, in der

vorigen Periode noch nicht haufig, hat jetzt die Erdbestattung fast

ganz verdrangt. Schon geformte Tongefafse, mit roten und gelben

Wasserfarben, mil braunen und schwarzen Laekfarben bemalt, mit

metalHsch glanzendem Graphit gewichst, mit eingeritzten Strichen,

Punkten, Kreisen verziert, treten als ganz neue Kulturzeugen in

grofser Zahl auf. Es sind teils Aschenurnen fur die Aufbewahrung
der letzten, vom Leiehenbrand nicht verzehrten Knochenreste des

Toten, teils mannigfach gestaltete Gebrauchsgefafse. Sie galten bisher

fijr Erzeugnisse der jiingeren Hallstattzeit, um 500 vor Christi Geburt;

die von uns festgestellten Fundumstande beweisen, dafs diese Auf-

fassung irrig ist, dafs jene Kulturepoehe ein Vorlaufer der jiingeren

Hallstattzeit ist und an den Beginn des ersten Jahrtausends vor

Christus verlegt werden mufs (vgl. Zeitschrift fur Etlmologie, Berhn

1903, Heft 1). Aus dieser Zeit entstammen die Fimde 14, 16, 18

und 23. Wahrend ihrer Dauer wuchs der Hiigelfriedhof bis zu etwa

1 m Hohe an.

Dann endlich folgte diejiingereHallstattzeit, welche zum zweiten

Mai einen Weehsel der Bestattungsweise im Gefolge hatte, denn sie

kehrte wieder zum alten Erdbegrabnis zuruck. Wieder treten andere

Moden auf: die langen Gewandnadehi aus Bronze sind verschwunden,

an ihrer Stelle sehen wir kurze, technisch vollendete Sicherheitsnadeh

Oder Fibeln. Die Tongefafse sind zahlreich, aber mehr praktisch als

'^nstvoU. Das Eisen, welches in der vorigen Periode zum erstenmal

auftritt, erseheint jetzt haufig, vor allem in Form von Messern. Die

Hallstattzeit ist in unserem Grabhiigel durch die Funde 9, 13, 17,

25, 28, 30, 31, 33, 34, 35 und 37 vertreten. Sie hat den Hugel bis

zu semer endgiltigen Grofse anwachsen lassen.
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Ich fiihle mich der Sprache nicht Herr genug, urn in ihr alle

Griinde wiederzugeben, welche mir diese Auffassung der Hugelgraber

zur Uberzeugung werden liefsen. Ihre zwingende Gewalt ist mir erst

recht fiihlbar geworden, als ich von dem eben besprochenen Grab-

hugel ein durchsichtiges Glasmodell herstellte, welches in ^ko wirk-

licher Grofse die hier verzeichneten Funde genau nach den an-

gegGbenen Mafsen enthalt. Die einzehien Gegenstande sind aus Wachs

geknetet, das Modell befmdet sich in der vorgeschichtlichen Samm-

lung der Naturhistorischen Gesellschaft in Niirnberg,

Es lafst auch deuthch erkennen, wie von dem Wechsel der

Bestattungsweisen die G e s t a 1 1 des Hiigels beeinflufst wurde :
die

beerdigten Leichen der Bronzezeit sind in schiitzende Steinklumpen

gebettet; die verbrannten Leichen der nachfolgenden Epoche sind nur

von reinem , trockenem Lehm umhiillt ; die wiederuut beerdigten

Leichen der jiingeren Hallstattzeit sind auch wieder von den schiitzenden

Steinen umgeben und bedeckt.

Hiigel II.

Rund, Durchmesser 13 m, Hohe 1,4 m. Der Bau entspricht

ganz dem des Hiigels L Leider waren die oberen Schichten von

unbekannten Handen schon vor Jahren durchwuhlt und ihres Fund-

inhalts beraubt worden, Daher ist es begreiflich, dafs die nach-

folgend registrierten Funde fast alle der Hiigelsohle und somit der

Bronoezeit angehoren.

Winkelabstand Entfernung Tiefe

Fundgegenstand von der Nordrichtung von der unter der

Mitte Oberflache

1. Scherbchen 278*^ '5,6 m 0,40 m
2. » 240 5^2 » 0,40 »

3. > 60 5,5 » 0,90 »

4. » 100 5,2 » 0,60 »

5. Scherbchen und Eicheln 298 o 5,1 > 0,75 »

6. Knochensphtter und

Schienbem go 3,75 » 0,70 >

Es stammt vom Auswurf der friiheren Grabung.

7. Scherben 96 *> 2,5 m 0,90 »

8. Bronzedraht-

spiralchen 178® 2,5 » 1,10 »

Tafel 2. Ein Teil des Halsschmucks,
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9. Ein Bronzezierstiick 133

«

2,9 m 1,15 m
Tafel 2. Ein Teil des Halsschmucks.

10. Halssehmuck aus Bronze,
2 Bronzearmbander,

I 1 Spiralfingerring 177^ 2,20 m 1,20 m
Tafel 2, Nr. 8- 10. Der Halssehmuck besteht aus 5 gestielten

herzformigen Gliedern von gegossenem Bronzeblech. Sie sind in

Abstanden auf einen Ring aus geschmiedetem, kantigen, zirka 1 mm
starken Bronzedraht von Halsesweite aufgereiht. Der ganze Ring ist

in den Abstanden zwischen den einzelnen Gliedern mit diinnem

Bronzedraht spiralig umwickelt; dies verhindert zugleich, dafs die

emzelnen Blechstiicke ihre gegenseitige Lage verandern.

Die gegossenen Bronzearmbander mit stollenformigen Enden
sind nach meinem Gefiihl die geschmackvoUsten Stiieke dieser Art

von alien, welche ich aus der Oberpfalzer Bronzezeit bis jetzt gesehen

habe. Sie enthielten noch im Lumen die patinierten Reste der Unter-

armknochen. Durch ein ebensolches Knochenstuckchen vom Finger

war das Spiralringlein als Fingerring erwiesen. Die ubrigen Reste

dieser reichgeschmuckten, erdbestatteten Frauenleiche aus der Bronze-

zeit waren verwest und vom Erdboden aufgesogen.

11. Gehenkelter Topf 74^ 1,10 m 1,20 m
Tafel 4, II, 11 und 12. Aus braunem, feingeschlammten Ton, Der

einseitige Henkel ist zuklein, urn den Finger durchzustecken. Ergehort

der Bronzezeit an und scheint mir von charakteristischer Form zu sein.

12. Scherben, Oberarm
und Unterarmknochen 169 ^ 1,0 m 1,20 m

westlich neben diesen Leiohenresten eine Kniescheibe.

12a. Menschenschadel mit

schonen Zahnen 148 « ' 1,20 m 1,20 m
12b, Knochensplitter,

Holzkohle 218 ^ 1,30 > 1,10 >

13. Henkeltasse 150^ 1,10 » 1,20 »

Tafel 4, II, 13. Aus braunem Ton roh geformt, mit einseitigem

Henkel. Bronzezeit.

14. Scliienbein 271 ^ 1,0 m 1,20 m
15. Schadel, Unterarm, Bronze-

kelt, Pfeilspitze 1740 0,90 > 1,10 »

Schadelreste nnd Unterarmknochen waren in normaler, einer

^usgestreckten (von W nach 0) Leiche entsprechenden Lage zu ein-
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ander. Quer iiber die Mitte des Ellenknochcns war der Kelt gelegt,

mit dem Schaftende auf die Hiigelmitte weisend. Neben dem rechten

oberen Schaftende lag die Pfeilspitze, auf die Mitte des EUenknochens

deutend. Daruber und darunter viele Steine. — Der Bronzekelt

(Tafel 2, 15) ist 14 cm lang, sehr schwer gegossen, vorziiglicTi er-

halten. Die Schaftlappen scheinen nach dem Gufs durch Schmieden

gemacht zu sein. Ein Talon ist nicht vorhanden. Das Schaftende

hat eine Nabe, um ein seitliches Ausgleiten des Metallbeiles aus dem

Stielspalt zu verhindern. — Die Pfeilspitze hat zwei Widerhaken und

eine hohle, seitli(^h gelochte Schafttiille, die sich als Mittelrippe bis

zur Spitze fortsetzt, Sie scheint aus Weifsbronze zu bestehen.

16. Eisenstiiekchen 102

«

0,85 m 0,85 m
Tafel 2, 16. Ein Stiick von einem Eisenmesser aus der Hall-

stattzeit; es ist nicht mehr an der urspriinglichen Lagenmgsstelle,

sondern scheint bei der friiheren Durchwiihlung der oberen Hiigel-

schichten verschleudert worden zu sein.

17. Bronzenadel 144^ 0,85 m 1,20 m
Tafel 2, 17, Sie deutet mit der Spitze nach Westen. Die

Nadel ist 19 cm lang, am Kopfende schon gerilU. Die Form ist

hochst charakteristisch fiir die Bronzezeit.

18. Bronzenadel 123^ 1,0 m 1,20 m
Sie deutet mit der Spitze nach Nordosten. Tafel 2, 18. Die

16 cm lange Nadel mit plattgeschlagenem, spiralig eingeroUtem Kopf-

ende ist gleichfalls eine typische Bronzezeitform.

19. Pfeilspitze 170^ 0,80 m 1,40 m
Tafel 2, 19. Aus Weifsbronce, Bronzezeit.

20. Menschenwirbel 45 "> 0,30 » 1,20 »

21. Scherbchen und

Schadelrest Mitte 0,80

Die Ergebnisse dieser Grabung bestatigen von neuem, dafs die

Bronzezeit arm an Tongefafsen ist. Wahrend die Abbildungen

der Bronzegegenstande die ganze Tafel 2 fallen, verzeichnen wir an

Tongefafsen nur die beiden bescheidenen Funde Nr. 11 und 13.

Huge! X.

Die Untersuchung der beiden eben beschricbenon Hugel hatte

uns mit Gesetzessicherheit erkennen lassen, dafs die Funde der Bronze-

zeit ohne eine einzige Ausnahme unterhalb der Funde aus der Hall-

stattzeit lagen, und zwar in den tiefsten Erdschichten der Hiigelbasis.
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»

t hervor.

Die geistige Verarbeitung dieser Beobachtung halte mich zu der

Ansicht gefiihrt, die ich oben bereits besprochen babe, dafs diese

Grabhiigel schichtenweise im Laufe langer Zeiten enlstanden sein

mochten. Nichts lag naher als der Gedanke, nach solchen Grab-

statten zu suchen, die nicht bis in die jiingere Hallstattzeit benutzt

wurderij sondern etwa am Ende der Bionzezeit verlassen worden

sind. War meine Folgerung ricbtig, so durften solche Begrabnisplatze

keine hocbgewolbten Hiigel sein, sondern nur flachej eben erkennbare

Erhohungen. Unter dem Eindruck dieser Erwagung die Umgebung
musternd, erbHckten wir in nachster Nahe eine solche flaohe Er-

bebung, aus welcher einzelne Steine hervorragten. Sie befand sich

etwa 40 m ostUch von Hiigel VIII und war iins friiher, bei der Auf-

nahme der erwahnten Kartenskizze, nicht wichtig genug erschienen,

um als Huge! mitgezahit zu werden. Jetzt "wiirde sofort ein Arbeiter

zur Schiirfung veranlafst, und als sich nach kurzer Zeit ein vor-

geschichtlicher Tonscherben fand, gaben wir der 12 m langen und

8 m breiten Stelle den Namen >Hugel X« und liefsen sie systematisch

umgraben. Die hochste Stelle ragte kaum 0,40 m uber den Boden

Das Ergebnis der Abgrabung bestatigte die antizipierte Auf-

sun

samtlicb nur seicht im Boden und gehorten teils zu bestatteten,

teils zu verbrannten Leichen, Die bestatteten Leichen waren in

Steine eingebettet, die verbrannten lagen im lockeren Sand.

1. Scherben 177 ^ 1,80 m 0,45 m
2. Scherben und Knochen 225 ^ 3,40 > 0,40 »

Es sind merkwurdigerweise Tierknochen: ein Wiederkauer-
zahn, ein Rehkiefer, ein grofser Gelenkkopf u. a.

3. ornamentierte Scherben 130

»

3,30 m 0,10 m
4. Scherben, roter Stein 160 ^ 1^85 > 0,40 »

5- menschHeher Oberschenkel und
zwei Bronzerohrchen 120^ 3,60 » 0,20 >

Die Rohrchen sind almlich wie Tafel 3, 22, aber viel diinner;

an derselben Stelle fmden sich bald noch mehr solcher Rohrchen,

iind zwar zu zweien, dreien oder vieren orgelpfeifenartig anemander-

geschweifst. Die Bedeutung dieser Gebilde kenne ich nicht.

6. Scherbchen und Schadel 182

«

1,85 m 0,40 m
wie

^id schaut mit dem Gesicht nach Sfidwesten. Er gehort zu einer

A Ml. d. Naturh. Ges. XV. Bd., I. Heft
^

Uo. Bot. Garc V 'T
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nach We.st-Siidwesten ausgestreckten Leiche, deren Fufse mit

Fund 2 zusammenfallen. Also waren die Tierknochen tind

Scherben von 2 der Leielie 6 zu .Filfsen gelegt. Sie war 1,70 m
lang in der vorgefundenen Lage. Ihre Oberschenkel , auffallend

krumm, wie bei Berufsreitern, liegen genau in ostwestlicher Riehtung

und sind durch die Mafse 200

«

2,0 m 0,40 m
bestimnit.

7. Bronzenadel llO^ 3,70 * 0,20 »

Tafel 3, 7. Die dicke Nadel hat cinen doppeltkegelformigen

Kopf und leic-ht gerillten Hals. Das untere Ende ist abgebrochen,

die Nadel selbst gewaltsam verbogen; beides mag der Pflug ver-

schuldet haben. Infolge der seichten Lage des Stficks ist seine

Patina schmutzig dunkelgriin.

8. weifsgebrannte Knochen, dabei zwei

Bronzearmspiralen 250*^ 1,50 m 0,35 m
9. Bronzearmspirale 272 ^ 2,20 » 0,20 *

10. Bronzearmspirale 266

«

1,60 * 0,35 *

Tafel 3, 10. Die vier Stucke sind ganz gleiehartig und bestehen

aus gegossenein Bronzeband von dreikantigem Quersclmitt. Die Mittel-

kante auf der Aufsenseite ist mit eingehauenen Seharten leielit orna-

menliert. Die vier Scliniuckstiicke lagen seitlicli nebeneinander, in

wechselndem Abstand.

11. Bronzesichel und

Spirale 315 ^ 0,75 m 0,30 m
Tafel 3, 11. Die Sicliel ist auf der Riickseite glatt, auf der

Vorderseite mit einer Blulrinne und einem Griffhocker verselien. Die

Flaehspirale 11 lag rechts neben dem Hocker, mit dem abstehenden

Drahtende grifTwarts deutend. Merkwiirdigerweise waren beide Gegen-

stande auf eine, leider ganz vermoderte, Holzunterlage gelegt.

Unklar bleibt die Befestigungsweise eines wahrsoheinlieh vor-

handenen Griffs an dem plumpen, koniscben Griffhocker; unverstand-

lich ist njir die Bedeutung der Spirale.

Die Umgebung der Fundstelle war mit kohliger, schwarzer

Erde durchsetzt.

12. Ein Tierknochen 302 ° 2,30 m 0,30 m
13. Flachbeil aus Bronze 326" 0,70 > 0,35 >

Tafel 3, 13. Das interessante Gerate lag also norddstlich neben

der Sichel 11. Die langliehe, schmale, unten verbreiterte Form des
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Beils wiirde uns an die Stoinboile dcr neolithischen Zeit gemahnon,
wenn die schmalen Randleisten nieht auf eine andere Art der

Schaftung deuteten. Sie sind mit dem Hammer platt gehammert und
laufen von dem aLgebrochenen Schaftende des Bronzebeils bis nahe
an die Schneide. Die Bedeulung der ungewohnlich langen Rand-
leisten fiir die Schaftung der Waffe wird dureh Holzreyte aufser

Zweifel gestellt, welche den oberen Zwischenraum zwischen den

Leisten fiillen.

U. Ornamentierter Sclierben 55

«

1,0 m 0,35 m
15. gebuckelter Scherben ' 82 *> 4,25 > 0,30 »

16. Feuersteinmesser 18^ 3,0 » 0,40 >

17. Knochensplitter 35^ 3,50 » 0,40 >

18. Bronzespiralchen(cf.22)47'> 4,50 > 0,30 »

19. Mensehliche Sehadelreste 33

»

3,80 > 0,20 »

20. Schadelreste u. Tongefafs 20t> 3,40 > 0,40 >

Die Kiefer sind mit vorziiglich erhaltenen Zalmen gefiillt. Das

Tongefafs (Tafel 4, X, 20) ist die schonste Form bronzezeitlicher

Keramik, die ich aus der Oberpfalz kenne. Der Ton ist weich, weil

er aufserst iein geschlammt zu sein scheint, und von brauner Farbe,

sehrporos. Die beiden Henkelchen sind auffallenderweise borizontal

gestellt und dadureh umso gewisser als Schmirhenkel gekennzeichnet,

als Osen, bestimmt zur Befestigung einer Tragsclmur fur das Gefafs.

Es diirfte daher als eine Art kleiner Wassereimer gedient haben.

Wir kennon diesen anmutigen Gefafstypus bereits aus Hiigel VIII*).

21- Bronzearmband 30° 3,60 m 0,40 m
Tafel 3, 21. Die helle Bronze ist vortrefflieh erhalten. Die

eigentumliehe Profilierung der Aufsenseite (vgl. auch Tafel 2 Xr. 10)

oildet eine geschmackvolle Verzierung, welche uns andernorts noch

nieht begegnet ist.

22. Spiralrohre aus Bronze 43° 5,20 m 0,40 m
Tafel 3, 22. Fiir die Bedeutung dieser Rohren aus Bronzedraht

fehlt mir jeder Anlialt.spunkt. Sie sind zum Teil gewaltsam verbogen

und zerrissen. Die Fundstelle liegt isoliert, nahe dem nordostUehen

Rand des Grabliugels.'

23. drei Bronzeringe und
Beinknochen 32 <> 4,40 m 0,35

*) Festschrift der Xaturhistorischen Gesellschaft Niirnberg 1901,/ i coiocunit aer ^Naturmstonsciien ure&cn;
Tafel 16; dort irrtiimlich mit „III, 25" bezeichnet.

4*

<t
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Die in Steine gebettete Leiche war von Nordost nach Siidwest,

in der Langsrichtung des Hiigels, ausgestreckt ; doch war nur die

untere Korperhalfte, vom Becken abwarts, in anscheinend ungestorter

Lage. Zwischen Ober- und Unterschenkel, also am Knie, lagen die

drei Ringe, von welohen zwei auf Tafel 3 als Nr. 23 abgebildet sind.

Der grofse Ring, hiibscli ornamentiert, niit offenen, verjlingten Enden,

seheint mir kennzeichnende Bronzezeitmode zu sein. Ein kloiner, von

ileicher Form, i^^t nicht abgebildet. Der drilte Ring ist doppellaufig

als Schleife gebogen aus diekem Bronzedraht von rautenformigem

Querschnitt. Seiche Ringe wurden statt der Knopfe beniitzt, um

]-.angsschlitze des Gewandes zusammenzuhalten.

24. Bronzenadel, Unter-

schenkelknochen 29

»

4,20 m 0,35 m
25. Nadelbruchstiick, an der Brust der Leiehe 23.

26. Arraknochen 38** 5,85 m 0,40 ni

27. Bronzenadel u. Schadel 23^ 5,60 > 0,35 *

Die Funde 25 und 27 gehoren zusammen und bilden die auf

Tafel 3 abgebildete Nadel mit eiforniigem, ornamentiertem Kopf. Sie

lag urspriinglieh wohl an der rechten Seite des Schadels.

28. Unter der Mitte, welche das Vermessungsbrett trug und

daher bis zuletzt stelien bleiben mufste, wurde nach Beendigung der

Grabung ein ganz einfaches Bruchstuck einer geraden Bronzenadel

gefunden.

Damit war diese interessante Ausgrabung beendet.

Dir wichti^

von ErdbestaUung ^(Nr. 2, 5, 6, 19, 20^^ 23, 24, 26, 27) und

Feuerbestattung (Nr. 8, 9, 10) zu sein bei Leichenbeigaben, welche

alle den Charakter der Bronzezeit tragen. Auf Grund der Forni-

unterschiede dieser Funde, die hier beobachtete Bronzezeit in eine

altere und eine jiingere Epoche zu scheiden, getraue ich mir trotz

anfanglicher Yersuche in dieser Richtung jetzt nicht mehr, ohne

den Tatsachen Gewalt anzutun. Es bleibt daher der Bestattungs-

wechsel vorderhand eine offene Frage.

Die Lagerungsverhaltnisse mussen gerade in diesem Hiigel mit

Vorsicht betrachtet werden, da ich den Eindruck gewonnen habe,

dafs der Pflug schon vieles aus der Ordnung gebracht hatte, bevor

die Grabung anhob. So lag zum Beispiel uber den Unterschenkeln

der Leiche 24 das Knie vom Oberschenkel einer anderen Leiche,
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I

deren ubrige Knochenreste spnrlos fehlten, obwohl Steine von ehva

anderthalb Zentner Gewicht andeuteten, dafs die Bestatlung eheiuals

ziemlich gut umpanzert war.

Die Former) der Gegenstande, wir

Labersricht zu Tag gefordert haben, sind nicht unwichtig fiir die

Beantwortung der Frage, woher die Bi^onzezeitkultur der Oberpfalz

stamme. Wenn sie wirklich aus dem Orient eingewandert ist, so

miissen ihre Spuren auf dem ganzen Weg nachweisbar sein, in alien

Landern, welche uns vom Orient trennen. Fiir Bohmen, Bosnien

und Herzegowina scheint mir dieser Nachweis zur Taisache geworden
zu sein. Diese Ansicht schopfe ich aus dem Vergleieh unserer Funde
mit vorzuglichen Abbildungen bohmischer und bosniseher Grabhiigel-

funde aus den beiden folgenden Werken:

A. Wissenschaftlielie Mitteilungen aus Bosnien und Herzegowina,

redigiert von Hoernes in Wien, 1893—1902, Band I^VII.

B. Morawa za praveku, Napsal J. L. Cervinka, I.

Diese Vergleichung hat gerade fur die wichtigsten und haufigsten

Fiindtypen eine so verbliiffende Ubereinstimmung ergeben, dafs ich

niir den Dank der Kritik zu verdienen glaube, wenn ich hier einige

von den verglichenen Litteraturstellen zitiere. Tafel und arabische

Fundnunimer beziehen sich auf die Abbildungen dieser Arbeit, die

Buchstaben A und B auf die oben angegebenen Werke, die romischen

Ziffern auf die entsprechenden Bande.

Tafel 4, 1, 18 und 32 Bernsteinperlen A III, Seite 80, 81, 83, 88,

92, 130, 155.

Tafel 2, 10 SpiralarmbJinder A III, 83, 121, 124, 125, 140,

Tafel 3, 1() und -fmgerringe aus 158, 161; I, 93, 94, 95, 175;

Bronze IV, 64; VI, 41, 73, 88, 95, 150.

Tafel 1, 21 Wolfszal

B I, 146 und tab. XVIl-XVIII

Fiertes Dreieek) auf

Bronzearuibandern

als Ornament B I, Tab. XVI.

^^fel 2, 17 Bronzenadel A III, 97, 108, 116; I, 80,

VI

75, 134, 149.
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Tafel 1, 15

. 2, 10

» 3, 22

Spiraliohrchen aus A I, 59; III, 109, 143, 178,

IV, 66, 77; V, 153.

. B I, Tab. XVIII, XXXI.

Bronzedraht

Tafel 2, 15 und 19 Pfeilspitzen aus

Bronze A I, 51.

Tafel 3, 23 Schleifenring aus A VI, 54. Dabei eine grofs

Peschiera-Fibel; V, 9.Bronzedraht

B I, Tab. XXXIV.

Tafel 2, 10. Vor Gravierte Bronze-

allem Tafel 7, 33 armbander mit

derFestsehr.1901

Tafel 1, 15

Stollenenden A V, 7; VI, 60.

» 2, 18

» 3, 25-27
» 7 (der Fest-

schrift 1901), 3

und 26.

Bronzenadeln mit A V, Tafel XX; V, 9 (letz-

Kopf undsolche mit tere in Hiigeln in einem

eingerolltem Ende Wiesengrund bei dem

Pljesevica, 4 km nordUch von

Rogatica).

Diese Verwandt^chaft zwischen der Oberpfalzcr Bronzezeit and

der bohmischen und bosnischen erseheint mir umso wichtiger, als

n der nachfolgcnden Epoche der Brandgraber und graphitierten

Urnen die Spuren des Imports sich vom Osten abkehren und nach

Siiden weiscn, nach Italian. Dariiber spater melir.

Ich moehte diese vorgeschichtliche Plauderei, die mir soviel

Freude gemaeht liat, nicht schliefsen, ohne dem Bibliothekar unserer

Gesellschaft, Herrn Hermann, zu danken fur die Liebe, welehe er

au^^ser seinem Konnen auf die Herstellung der Tafein gewendet hat.
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Abh.d.Nalurh Ges. Niirnberg XV. Bd Tafel !

37 o.

o.-obere Brandschichten

a-untereBfandschichten

\^ U . 2/3

^*{^55^1!>HB€T1SR1CHT ( Hiigel I )///^///
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Abh.d. Naturh. Ges. Niirnberg XV. Bd. Tafel 2

19 u .

Ifl

o.- obere Brendschic

u.-untereBrandschi
8,9,10 u.

'Jteis^

8.9,10 u

' '^^

.'M.

I /J 15 II. 3/it

18 U ^^3

r^.xx __ 17 u . Vi

fc^^^^ TaBBER^RlWHT (Hiig@l II );
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l£^»s£rf#Ri&H'r ( Hii e 1 )
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Abh d. Naturh. Ges. NGrnberg XV.Bd. Tafel 4-

t

i

»

I, 3 I, l-f*- \> I , 1^ c

o ' obere Brandsthichten

I . lA-d (2) I, 3G I, 23 12)

1 i4-ciri)
I, 18 und 32 o 3//,

I , 30 o. 2/3

X, 20 II, 13

n, 11 u 12
I, 3^o. 2/3

/^ LaecR jeHT >/o-/^.

1/z^.
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