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D c r  reiche Stoff an Broiize-Alterthiimorn, dcn Liv-, Est- lind 
Kui.1and bisher lieferten, hat die Rcste iinscrcr Stcinzcit cnt- 
wcclci. iibcrsclicn oder etwas sticfiniittcrlicli bcliandcln lassen. 

Das V C ~ S I L I ~ I ~ ~ C  i ~ a c h z u h o l ~ n  und in unscrii Proviilzcii cin Cr- 
hdhte9 Interesso fiir dicscn Gcgcnstnnd, sowolil bei nllcii Gcbil- 
dotcn, als bci Frcundcn der Altcrtliuinskuiidc und bci Fachiii;~ii- 
nern zu crwcclren, ist die I I :~uptaufpbc dcr folgciililcn l3lnttcr. 
Die Mahnung cin Gleiches zu tliun, crgclio bei dicscr Gclcgon- 
hcit :tucli an unscrc prcussisclicn Nachbarn. E1inl:~rid aber inaf; 

als Bclcg daf~ i r  tlic~ricn, wicviol in Bctrcff cincr I~osun; dcrsclbcn 
Aufgabe, bci gutciii Willen und gcstcigcrtcr Licbc ziir Hciiiint, 
binnen Iiureom gelcistct wcrtleri liountc. ITicr mics Inan in wciiig 

Jahren aller 600 Restc tlcs Stcinaltcrs n:ichA). Ebcnso licfcrte 

das Gouvcrncmcnt Olonctz vcrlialtnissniiissig viel Stcinsaclicli**). 
In dcn Ostsecprovinzcn haben wir frcilicli noch Ircinon Grund 
cinc glcich reiche Ausbcutc vorauszusctzcn. Dci~nocli lltsst sich 

mit Sichcrhcit snnchincn, dass so niaiiclics Stcingcräth als lalim- 
licgendcs, wisscnschitftliclics Capital in  Haiidcn iiiiscrcs Land- 
vollCs, ciiiigcr Raritdtcnsammler und Licblinbcr der Altcrtliuins- 
kunde befindlich ist. Dicse Gcgcnstdndc ans  Tageslicht zu 
ziehen und dcr Octf'entliclikcit zu ubcrgcbcn, ergebt hiermit an 

*) Vgl. H o l m  b e r g ,  11. J. Foerteckning och Afb i l~ ln in~ar  af  Finska E'orn- 
lemningar, Steiiiililcrn et  Brons&ldern, in Bidrag till Finl:inds Katnrk%iineilom, Et- 
nografi och Statistik. IIeft 9 EIelsingfors 1863. 

**) Vgl. S c h i  e f n  e r ,  Bericht iibcr eine Sammlung von Steinwerl~zeu~en 
aus dem Gouv. Olonetz, im Bulletin do 19Acaciemie des SC de St. Peterubourg. 
T. V. p. 654-58. 



1 t t l t 1 1 1 : 1 1 i  1 B i t t  M:ig aiioli sclion so iiiniic:licr Itost tlcr 
SI c s i  iizt:it i i i l j v  ictlcrbriiiglit:li vci.loi.cri gcg:riigt:ii sciii , so so1 1 wc- 

t i i~stciis i r i  Ziil<iiiift soviel :ds iriöglicli gt~i*cl.tct wcrtlcii. &':tst 
t~I)t~iiso wiclitig kvic (1:~s ~ i~ i f i l ) i i r c r i  (1~:s Al:it(:rials ist :rbcia ciiic 

iiii)glii.list gcii:~iic E~forscliuiig dcr Vurliiiltiiissc, i~iitei. wt:lclicii 

Sl tsiiigc~i~li tlic vorlcairicii oclcr vorltoiiiiiioii iiiid f r :~gt  es sicli 

st:lilii~sslii:li \voliiii iiiit tloriscll)c:ii? 1)cr grössto 'Slicil uiiscrcr 

~:iiilrt~iiiii~cl~cii r2ltcrtliiiiricr wiirclc bislici. iii den I'rovi~iziul- 

iiiiist:cii x i i  ltigit, Alitau iiiid llcval uiitor~c~l)r:iclit,, iirid wird 

iVic~iii:iiicl tloii N'crtli clicscr Anstaltcii :rls hlittcl ziir Uolcliruiig 
i i i i t l  i\iirt:giinq I)cstrcitcii. II:bcnso gc\viss ist es : ~ l ~ c r ,  tl;~ss tlort 

11.0 i l i t :  ~)olitiscllcii Qrciiecii ~iicli t  iriit tloii otliiiogi~i~pliisc~1icii 

ziis:~iiiiirciit;~llcii, pi+ovinxicllc S;~inirilurigcii oiii Iliii~lcriiiss tlcr 
V t i c i i ~ i ~ ~ ~ g  ~ r i : t ~ I i c i  z ~ ~ : ~ i i i c r i g c l ~ t r i g c r  i i c  s i ~  ScItt?iic, 

< ~ t l c b i .  iiiir ui i i i r \ :~l  vorlioiiiiiiciiclc Ucgciistiiiitlc ~iiitl iibcriii~iipt :~ll(:, 

tlt:i.cii Voi~glcicli init, ;uidcrii durcliaiis notliwciitlig t~i~sclioi~it, 11111 ciii 

:~llgciiit:iiit:s, Iiicr :~iigcstrcbtcs wisscrisü1i:~ftliclicy 1tcsiilt;~t zu creio- 
lcii, iiiiisscil ottciibar uiricil gc:iiioiiisüiii(~ii ~.;aiiiiiicl~~l:i~t-;x fiiiilcii. Zii 

c:iiic:iii sololicii öt:licilit 111111 - ents1)rt:eLc1~cl sciric111 Nanicn - tl:l,s 
( ' t : ~ i t i . : ~ l i i i u s c u i i ~  v a t e r l ~ 1 i c l i s ~ 1 i c r  AI tc i . t l iü incr  iii l l o r p a t j  

\)c:soiiticrs gccigiict zii sciii. Eiiiirial, weil J_)oip:lt ziciniicli iin A l i t -  

t clpiiiil<t iiiiscrcr Yroviiizcu liogt, d:11i1i, weil 1)orp:~t als Uiiivcrsi- 

tätsst:~dt, tlcr litor&risclicii 3littel iincl ciiica violscitigon, rcgcii 
goistigcii. in nctrcft' tlcr ~lltcrtlliiiiislii~iitlc Liv-, 13st- uiicl [CUP- 

l :~i~i ls  SC~IOIL  1)c~vi~l~r tc i i  l ,cbc~is niclit eriii:ingclt ~ i n d  ciicllicli, 

woil Olllrilr iiiitl Xug&iigliclikcit tlci. l)orp;ltcr Sariiiiiliiiigt:ii, ~ c -  

iiigstjt:ii* in tlcr G~'gcriw:~rt ,  gröss(:r, :11s clic in den Aii~taltcii  

iiiisei.~r iibrigoii Städte ist. Ziiliäüjlst 1i:~bc ich liicr 1111s dic 

C t c i II W: r I; z c ii g c iiii Aiigc, tlorcri die ciiiheiiriisclicri Miisccri 
iiiclit g ;~i-  viclc z&lilcn. 01) mein Vorsc1il:ig ilirci. Ocntradis:~tion 

hril<l:~,ng Jiiitlct, wird tlic Zeit lcliron. Sollte er ltcine Pritchtc 

ti.:~gcn, so blicbc riocli ciii Aiiswog, uni c1asscll)c Ziel, wciin :tuch 

iiiir l l i ~ i l \ v ( ~ i s ~ ,  RII erreichen. N:~cli gcn:tiicr Bcstiinniiirig t l c ~  M:L- 
tcrials ilcr Stcirigci.&tlio inüsstc für oiric Vcrviclf&ltiguug ilircr 

Forin tliii-cli Al~giisso *)  iiiitl fiiia (li(1 qclrörigc \'erhrcitriiig lntztcrt?r 

Horgc gcti-agt:n wt~i*tloi-i. 1)ic~sc~n I~csclicitlciicii Wiiiixcli glitiiha ich, 

namciitlicli iin 1ntci.csst: tlcx 1)oi'l):tter C~i i t r ; l l~ i l i i so i i~~~s  , hr- 
toricn zu diirfcii, wcil iiiit:li tlic Ei-fliliriirig lclirtc:, d:iss, iiirgcaclitct 

der grönst,cri Ziivorlroiiiinc:nlicit, rnit wcl(:licr iiiir die Siiiniiiliiii- 

gcii von R i p ,  Mit:iii, Kt,v:~l, T~ibiiii etc. crsclilosst~ii, otltbr clcrcii 

Matcri:ili(:ir ziir oiiistwcilip.cii V(!ifiigiiiig gcst,cllt ~viirtlcri , t1t;ii- 

rioch tlic i';cliwicrigIroit,, oiii Gcsainilitbild tlcs Iiili:ilts iliesor 
Sainiriliiiigcri zu c~ ' I~ : i l t~ i i ,  iliirc11:~iis I<t:iii~ gcrir~o;~: nr:lr. 

Tt.11 l>cciiino ii-iit Aiifzäliluiig iiiitl R t ~ s c l i r c i l ~ ~ i i i ~  (I(:? lilir 

gr6sstc~iii l i tx i l s  ~ I I I ~ ~ c ~ I  cigeiic Aiisrlinuiirig iiiitl i i i i  TJcl)i.igcii :iiis stlIir 

eersti~cutttii Notizen 1)cltnniit gcwortlcncii Stciii\~c:rltzciigo clcr 

0stsct:pi~ovinzcn uiitl ciiitis Tlic~ilcs tl<!r ;iiigrci~zoritlcii Goiivoriic- 

nients. ]las spihrlit-lic Aliltei.i;il, bei ciricr cisstoii Ucl~crriclit ;:,Ioicii 
ctliiiogi.:tpliiscli untl zwar ~i:t,cJi I I y p o t l i ~ s c ~ ~ ,  dercii \vcitoi*~ Ijc- 
griiiidung ~viinsclicriswcrtli bleibt, eil siclitori, erscliicri iiiclit r;itli- 

sain. 1)io ~iiortliiiiiig ist (I;iIicr cinc gcogi~:i~liiscI~(?, 1i:i~Ii dt:n 

F~ridör t~orn.  Voiii Pliiss- GcI~ict dcr CC'iiit1;iii i i i i  Goiiv. Iio\vrio 

ausgclicnd , wird tl:is boti:icliI~nrtt: Wcstliur1:iird voii S. nucli 
N. durcliriiailert, i1;iiiii aus tliirn iiinern Winltcl (los riga- 
sclicii Mccrbuscns tlic Iliirin flilss:~iifw~irts vel-fol; o t iiiicl von i lir 
laridciii~vilrts , CI. ti. ciiici.scits cliircli Ostli~rl:in(l ri;~eIi I<oIvllo, 

aniicrcrscits in d;is gty(!riwi'irtige sor i i ,  iii ,las ;rltc l~o]lliscllc 

Livlaiitl (~vt~lclir!s Ictztorc ,jetzt ciiicn TIicil dcs Goiiv. Witclislr 

I>ildct) gtidriiiigeii. Ziii~i BIocre ~iir~~cl~I;clirciid,  ist liit:r:li~f i i i i s ~ r  
Insclgcbict und dic Iiiistciircgioii Liv- iiiitl 16stlantls diircliiilustcrt 
worcicn und critllicli init dcn, iin Tiiiicrri Rst- iiiirl I \ ; ~ i i l - T , i ~ ] : ~ ~ ~ &  

aiifgcfundcncii Lcjtciiiwci.lrzcugcn (Icr Abscliliiss gcin:iallt. 

Auf dcii bttigcgcb(:ncn Tafclii sintl iiur tlic: \\rcsclltlicllsten 
. . Foniiverscliicdeirli<.it~~i-i, iii 

( 1 ~ 1 s  ~i:ltiirlit~Iici~ (~rössc,  : ~ I I  ( : i : ~ ~ g c ~ ~  
Boispiclcn Iicrvurgcliol~cii, wcil sicli di:risclbcri :~l le  iibrigeli Go- 

~ -. - - - 

*) IIcrr II .  I l n r t n i n n i i ,  Conservntor den vnterllindiuclicn lIiisciiniii i n  I)orpat, 
Iiat ciiien Tlieil <Irr iiiir zritn~eil ig ZU Gi>liotc gustellten Stc ingri i t l i i . ,  in suiir Ze- 
lungener Weise nrcligeiiildut und ~ l i c  IIolzachnittc der iicilicgeii<lcn T;ifeln nngcfcriigt. 

1 * 



staltcn leicht anpassen lnsscn. nci dcn durchbohrten Gradbcilcn 

wurde uritcr ,,IIolie6< die, tlcr Llingc dcr Sclincidc oder dcs 
Sclinftloclics cntsprcclicntlc Itichtung, iiiitcr „Diclic" die Dimcn- 
sion scnlircclit auf die IIolic vcrstandcn. Bei tlcii iindurchbolir- 

tcii Beilen cntspriclit tlie ,,Breite" der Iii~ngsaustlehriung der 
Scliiicide. Der Ausdruclr „EiltfSrnung des fichaftlocli - Mittel- 

piinktcsG oder z. B. Rlittclpunkt des Scliaftloclics 30/80, bczcichnet 
die Eritfcrniing clicscs Mittclpunlrtes von clcr Bahn und von der 

Sclincidc; dic Suiniric bcitlcr Zahlen gicbt die grosstc L ä r i g ~  
des Stiiclics. Da aber (las Schaftlocli an unscrii Rxcmplaron 

nic ganz bis zur Mitte der Beile vordririgt, so bcdcutet die lrlci- 
rierc Zahl stets clic Xntfcrnung von der Bahn. Die Locliweitc 

odcr der Qucrdurclimcsscr des Scliaftloclics, sowie dcsscxi Lago 

variircn nicht selten zu bcidcn Scitcn ciiics Beiles, wolier donn 
in inehrereil Fallen doppelte Zahlcriaiigabcn notliwcndig 
wurden. Die Maassc bctrcffcrid, ist 1 Milliineter = 0,0394 %oll 
cngliscli odcr russisch odor 0,0225 Wcrsciiolr. Sollte Jcmand 

ari der Gcnauiglicit der folgcnden IClaass- otlcr anderer Ucstiin- 
mungcn Anstoss nelirilcii, so mag, von andcrcri Cfrundcii abgcschcn, 
hier düpcgcu beiucrkt werden, dass dieses Vcrfi~hrcn cincr voll- 
stdncligcn Entwcrtliung der bctrcffc~idcii Gcgcnstttndt:, diircli das 

so 11;infig vor110miiienCIc Vcrlorei~gc~eii tlcr A I I ~ : L ~ C  ilircs F'uiidor- 
tcs, :~ni hc~tcii  e~itgcgcn:~rbcitct, indem CE) die Mopliclikeit bictet, 
clerglcichcn Exoiiiplarc i~achxubcstiinmen. 

1. B ei l  c vo11 Stein , aiigcblicli aus Scrpciitin bcstcliciiti 
und sonst olinc genaucrc Bcsc1lrcil)urig. Gcfuiiclcn i~cbst iiiciiscli- 
liclicri Gcbciiicii in cincin Grabliiigcl :~ii der Wiiid:tii bei l<u r -  
s C li a ii y iiii Kroisc Scliaiilcii clcs Ctoilv. Bowiio. Eiii aiiGcrcr 
Iliigcl d;~scIl~st cntliiclt C> grossc Gcrippc die :iuf sclir gr t~ssci~ 
8tciiipl:ittcri 1:igcn. Ain 1I;ilsc ciiics jctlcn tlicscr Gcrippc liiii- 
gcii, in Gestalt oincr Pcrlciisclinui-, ~iicliro aiif ciiic ciscriic Iicttc 
gcrcilitc 3lciiscliciiscliiicIcl. Scndungcii der liiirliiii(1. Gcs. fiir 
Lit. 11. Kiinst'. I 1840. S. 45. V. 13raclicl: Ricsc11bcr;c uncl 
Hiiriongr&bcr iii Litaiicil rincll dciii Polnisclicii dcs Juccwicx. 

2. B e i  1, tliirclibohrt, oliiic cbciic U:ihn (loch aiicli iiiclit 
g:inz spitz :iin Riickcii :riislniifciitl, Scliiicitlc iinrcgcliiilissig I)o- 
gciifijrinig. Fi;. 11. Liingc 228, Iliclic 70, Ilölic (3, I\lit,tcl- 
piiiilrt tlcs Scliaftloclics 65/1G3, Dii~.cliincsscr ~1e~sulbc11 22 iiii~l 
25 Min. M:~tcrisl: D i o r i t ,  glatt gcscliliffcn , tliircli Vcrwit,tc- 
riing mit zahlrciclicn bis 1 1\1ii1. ticfiii Grubcii vcrsclicii. Piiiitlort : 
P o l ~ i l  ii 11 y : ~ n  dor CViiiclau, 3 Ncilcii uiiturlialb I<iirscli:~iiy (Xr. 1 j. 
I-iicr aut.11 ciri lliigcl in Poriii tlci. Sclilossbcrgc (I'il1li:~lii p;ii-s) 
oder IIorotlisclitsclic (crliijlitcr Vci.sxiiiiiiliiiigsl~li~tz otlcr Opfer- 
ßt,cllcj, :inf \vclclicin ,jct,xt ciiic Iiapollc. Rig:icr Rfusciiin; 310- 
dcll iiii Cciitraliiiiisciiin fiir Altcrtliiiiiicr in llorpnt. 

3. B c i 1 in i t f3 c li :r f t 1 o o li iiiitl vicrscbitigcr 13nliii iiliiilicli 
Fig. 1. Liingc 120, lIö11c :in der etwas vcrlctztcri iiiid suliriigcii 
&lincitlc 50, grösstc Dicke 50 3Ii11. Sc11:~ftloüli scliicf' gcbolirt, 
tIcutlicli AIittclpuiilit clc~~clbcii 30/80, Diii.cliiiicsscr 22 [I. 

23 Miii. 3l:it)orial: fciiiliöriiigcr gr:liicr (T r :L ii i t. 0bci.fliiclic rau11 
iili(1 (llircli Vrrwittcriing mit Löclicrn vc~sclicn. Fuiitlort~: iiörtl- 
Iicli voiii I':istornt G r o s  s - A ii t z (Iiirclispicl hiitz, lIaiipt,ii?aiin- 
scIlnft Tiicliiiiii in Wcst,liiirl:inc~) iil ciiicin siiinpfi:cii init saiidi- 
goii Erllöliiingcri vcreclicncil Terrain, tlas sich vorii Grosa-Aiitz 
Sec bis ail die I3chrsc crst,rcckt. N;ichdciii ein E i i t w i i ~ ~ c r u n ~ s -  
cannl gezogen, ksuicn an cincr Stcllc, wo tlcr Moor zcrfallcii, 



clicscs i i r i t l  (las riaclistc Stiiclr zuin Voi~scliciii. Tm Rcsite dcs 
1':istoi. V. llaisoii aiit' (2ioss-Aiitz. Mocltbll i i i i  Cciiti.:iliriiiscuni 
t'iir ~~l tcr t l i i i inor  zu l)or*~):~t. 

1. U c i 1, i i  ii t l  i i  i.c 11 t i  o 11 i. t ,  iiiit oliloiigci., :~l)ge:riiiitlctc Haii- 
t,(lri t'ii~ii.ciiilcr 1$:~liii; die: iiiclit so sorgs:irii iI)c:irI)cit(~t ist :11s der 
t r i  I .  O l ) (~f iä t~) ic  glatt. o r  C I  g .  1 .  11äiigc 
100, Jji-titc ari clci v i i i  wciiig sclii.iig.ori Scliiicitlc~ 60, 1)iclic: 35 b'Srii. 
M:~t(si,i:ll: i\ iigi t,poi.p 11 y r. E'iiii(lort iiritl I3csitzcr wie bei Ni.. 3. 
Il.lotloll i i i i  (:ciitraliiiiiscurn zii L)oiyat. 

5 .  Strc:i  t l i :~ i i i rnc r  o t l c r  U o i l  i n i t  6 c l i : ~ f t l o c l i  iiritl 
Iileirit:~., :~ l )~c i~ i i i i t l t~ t  vic~rse~itigor Ij:~liri, E'ig. 4. S:iiibcr gtlarb(:itct, 
tli~i.oli Vor~vittcriiiig : ~ i i  t l t s i .  Obci~fl&clic r:~iili. 11ärigo 135, Ilölic 
aii (Icr ctw:is st:lii~iigt:ri, zit!iiiIicli tIicl<cri Scliri(~i(1o 58, ljicltc (jS Min. 
Mitte:ll)iiiilit tltxs S(:li:~t'tloclics (i01'75 1)iii~ctiiiicssci. t1t:ssc:lbcn 25 
i i r i t l  ::G. M:itci.i:~l : 11 io r i  t ,  t'(:iriltöi.iiigor ; vorw:~ltcii(l diiiilicl- 
griiric: 1loi~ril)lciitlt: init rijtlilicli(~rn Albit. Ftiii(lor.t: etwa 4 Werst 
voii tlori v o r i ~ t ~ i i  Stiicltcri, i r i  tl(~sc:ll)c:ii iiiiti~uclitl~:ircii, iiioorigon 
Gc~gciitl, :~iif tlc~ii Cfriiiitlc tlcs ( 2 r o a s  - A ii t e -  C~osinclcs Ycllc. 
13bciifi~ll~ ri:~c:li Trocl<crilt~gurig ciiic,s Moo1.s ziiiii Vorsc:licin gc- 
Itoiriiiicii. IJcsitzci. otc. wie friilici.. 

0. 13ci I iri i t, Sc 1i:~ft  I V ( ;  h i i i i (1  l):~iitI:irtigcr, :~~igcriin(I(:t,cr 
1 l i 1 1  c11srcc11r1tl i .  2.  Iliiiigc: 54, 1)iolio :)2, Tlölic nii der 
wcirig scliriigcii , gilt c:rh:~lt<:ricn S0lirici11c 50 Mrn. S(:li:~ftlocli 
sclii.äg gt:bolirt, ~1ittt:lpiiiikt tlcsscll~cii :30/.',4. 1)urcliiiicsscr 19 
~ i r i t l  22 A I i i i .  B1:~toi~i:il: 1)j 01-i t ,  tliclitoi- wcicht:r, ;m tlcr Ober- 
f lacl i~ iiiclit vcrwii(ci.t. Fuiitlort wie bei Nr. 5. Hcsitxcr und 
l\loclcll wie friilicr. 

7. I i c i  1 fö  rrii i g c s ,  uiicliirclil)olirtcs, ;iiiscliciiicritl iiiivollcn- 
clt~tcs \VerIizoi~g i1us S C I I I I I U ~ L ~ ~  ~ ~ : L I I C I I I  iiri(1 C ~ I V R S  I-ötliliüli gc- 
f~rbtcr i  fS :L 11 d s t c i n  (?)  voii 4:'/, Zoll IIiirigo. Nach eiiier bricf- 
liclicii Il.littlit!iliirig, iii dcrso1bt:ii Nit:<lerung wie Nr. Ci, vor Irurzeiri 
gdfiiriclcii 13csitecr: l'astor V. 1i:~ison. 

8. B e i l  oll ri c S c l i : ~ f t l o c l i ,  ähnlich Fig. 15. Langc F32, 
Brcito :Ln tlor Schiicitlc 4'7, aii der Billiri 30, 1)icltc 20 hlm. 
Glatt 1)a:~rbcitot iintl ziciiilieli gilt cr1i:~ltcii. Material: I l i o r i t .  
B'iiiitlort: G r u s  s - r\ ii t e . ' Jg l  Iirusc, Nocrolivoii ica Dorp:~tllS42. 
Hcilngc U. p. 23. - Estii. Gcscl1xcli;~f't zii Dorpnt Nr. 601. 

9 Schlcifst,ciri Fig. 24 ; 104 Mrn. larig, 20 breit, 18 dicli. 
Nach dcr :~llgcmciricn E1orin untl dcr Lärigsf'urclic auf der Breit- 
seite, erinricrt dicscs Stiick an die wcbcrsclii#förmigcri Stcinc, 

wolnlitin nhcr das ltloiric: iiiclit tliii~cligchciitic Locli ferlilt iiiitl  t l : ~ -  

fi~fic11 n~l~gcliöli l tc ltancl cigcii ist. RS;ltori:il: hr:iuiit.oi licti., 

f'cstcr S : ~ i i < l s t c i ~ l ,  wie er 1)ci I<iilc i11ic1 Gorsli(lii iiii (AOIIY. 
Iiowno aiistclit. li'undort : N i g r  :i II t i  cii Gut :in clcr \Yiiitl;iii, 
1iirclisl)ic~l A4iiil)ot,cii, II:~uptiiiaiiiisi:li:~ft L1:~sciipot iii \TTcst-liiir- 
land. Mit:Lucr Musciiiii. 

10. Bei I in i t S c 1 i : ~ f t  1 oc11 iLli111icli Vig. 4. lA&iigc l:$:), 
Rroitc 52, Ijiclic 52 R l i i l .  Blittclpiiiil<t clcs Sc1i:iftloclii~s 42/!):i, 
Uiircliincsscr 25 iiii(1 %S ,lliii. b1atcri:~l: A u  g i  t p  o r p  li y r. k'iiiitloi~t.: 
iii 2 B'uss Tiefe, bciiii Ziclicri ciiics Glrii1)cii~ auf dciii Giite: l i r  i i t  oii 
iin 1iii.clispicl L)iii*l)cii tlcr Ilaiil~tiii:iiiiiscl~:~St Grobiii i i i  \Ves~-  
Kui.l:~iitl. liig:icr Jlubcuiii Sclii.:~iili 11. Tb. 1X. Nr. 1 .  

11. S t  rc:i tli:~iiiriit:r ii i  i t He.li:iftlocli iiliirlioli Pi?. 3 .  
Lii,rigc !)O, Iliilit: X, 1)icltc 4% RIiii. A1ittc:lpiiiiltt tlca Hcli:~ti,lot.lic~s 
40150. klt:~rlc vc!rwittt:rt, 8cliiic'itlc vc:rlc:txt. 1I:~tcri;il : ( i  1 i 1 1 1  - 

111 c r -  Q i ici  s. Fuiitlort: aiigcblicli iiiit tlcr iiäclistcii Si.. 12, SO- 
wie init Uroiixclicttcii, i.oligc:~i.bcitctcii Uoriistciii~)crlcii i i i i t l  ciiiiy,c$ii 
ciscriicii Hi~clioii , clcrcii iirspriiiigliülic: I!'oriii wcgcii ; / l c i . ~ r . t x i i i l C  

P 
iiiclit iiiclir bcstiiiiiiil~ar, iii ciiicm C;i.:~l)t: bei C : L ~  S C  11 t(: LI ,  I I ; I L I ~ ~ -  
i~i;~iiriscli;~t't Cii.ol)iii, 1iii.c:lispicl G iaoliiii. l'i.o~yiiiii:isiiiiir zii I l i l ~ ; i  1 1 .  

12. Hclil ci  t's t c i  11, (liclt, t:~t'e:liöri~ii~, 142 J ~ I I I .  l:iii:, 2'; I , i * , s i ~ ,  

22 tlicli, mit voi:jiiiigtcii Eiitlcii lind aii (!iiiciii tl~ii~rliLolii~i. S ( 3 I r i  

s:~ul)cr gc:~rl)c:itct niis f'ciiiiiöi~iiigciii, iiiclit sclir 11:~rtciii g:.c~ll,lic:lic~i:r 
G1 1 i iii iilcr sa i i  t l  s t c i  11. It'uiid- iiiici ~iiif 'bcw:~liriiiig~sort wie: S r .  I I .  

1 W~:bcrscliif'fföriiiigui~Stciii,ciits~~i.c:e~lic~iitll~i~.'L~. 

$'i'iiii(loi.t: ( f a p  s c  11 t cii. Ii i i  I$t,site (los 1':istor Scliii:ilc zii .\I i i ; i i i ,  

14. I j c i l  i i l i  t S(*,Ii:i f t  loe: 11 <111~iIicl1 li'ig. 1, I I I I S J I ~ I I ~ I ~ ~ -  
ti.istali g(1:wbcit~t (1o1'11 gut gt'gl<ittt>t I I I I ~  I V O ~ I ~ C ' I - ~ I : I ~ ~ ~ ~ I .  I,:~II;:,; 
S:), 1)icltc 43, Ilolio 34 JI.iii. J1ittcll)iiiilit t1t.s ~cli:ii'tloc.lic~s :1T,.L(i. 
1)iii~t~111iiosscr I!) iiiitl 21. BI:~tci.i:~l: A i i g i t p o r l )  11 y r. ~ ~ ' I I I I I I O I ~ ~  : 
111 ciilciii :iltuii Ctr:rbo ziis:liiiiiicii iiiit tlcr iiiiclistcii Si. , ( ~ i i i c ~ ~ l l  

Kiioc\iciistiick in ~)olcliti)riii uiitl ciiicsiii ~ f ~ i i ~ ~ ' \ i t ' ! i ~ c ~ l i ~ i . t ~ , ~ l  I~c,i 
~t 11 si i l)  1)" H ,  Iiircliapicl Zal)clii, 1Iaiil~tiii:iiiiisc11:~1'1 i i i  
W.-Tiili~ln~iil. Vgl. I i rus r ,  n'ecrolivonicn , ljcil:igc C ' .  I,. L>:\. 
Mit:rlicr R l i i ~ ~ i i i i i .  

15. I3ci1, 1111 (1 iii-eli ho11 r t , ,  ~ i ~ i i i l i ~ ~ l i  Fig. 15. l)o(el~ 0 1 ~ ~ ~ ~ ;  
R:liit,crl : ~ u f  clcr Ijrcsitscj t ~ .  X~iiiigc 'i:>, Urcj tc : ~ i i  (lc'i' ~ ' ; c a l i i i c ) i , l t ,  I::, 
L i n  2:)  i l c  14 1 .  Rl:~t,ci.i;il: 14' c ii c r ttli i i  , e- ihs -  

liciicr, liicr iiiiei d ; ~  gr:Lu gcll:liiliiit~r; iiicht bc1i:tiicii suiitlcti.ii ;III- 

gc~cliliifcii. Pilridort ctc. wio Nr. 14. 



16. S t c m p e l  z u m  A u s s c h l e i f c n  odc r  B o h r e n  d e r  
S c  h a f t l  o c h e r  ähnlich Fig. 13. Stark abgenutztes und ober- 
fliiclilicli vcrwittertcs Exemplar aus D i o r i t ,  desscn Fcldspath 
erdig gcwortlcn. IIohc 18,l)urchmcsser 15 und 20 Mm. Fundort: 
als Gcscliicbc bciin Pastorat K a b i 1 1 cn  , westlich von Ahsup- 
pen (s. Nr 14 U. 15) durch Pastor Büttner aufgelesen. Estn. Ge- 
scllscliaft zii Dorpat. 

17. B c i l  m i t  S c h a f t l o c h  ähnlich Fig. 2. Dic Ober- 
fldclic liisst dciitlich walirrichrncn, dass sic an cincm Schleifstein 
zugerichtct wurtlc, ohnc tlcn letztcn Schliff erhalten zu haben. 
Länge 8% Dicke 40, Hohe 43 Mm. Mittelpunkt dcs Schaftloches 
33/52, I_)iirclimcsscr 20 Mm., dassclbc sohr schlecht von beiden 
Seitcn gcbolirt, da die Loclicr nicht genau zusarnmentreffcn. Mato- 
rial: D i  o r i  t. Furidort: 1 I/, Fuss tief auf eincr Moorwiesc des 
Paätoratcs S c  h 1 c c k ,  Hauptinannschaft M'indau in W.-Kurland. 
Vgl. Krusc, Nccrolivonic:~ Bcilage C. S. 23. - Nitaucr Museum. 

18. Wcborsc l i i f f för i r i iger  S t c i n  von W c n s a u  an der 
Windaii, Iiirchspicl Windau, Hauptmannschaft Windau in Kur- 
land. Vgl. Iirusc Nccroliv. Bcilagc C. S. 24. Tb. 36. I n  der 
Form Fig. 23 critsprc&entl und nach der Abbildung 75 Min. lang, 
32 breit uri(l 10 dick. Ist viellcicht idcntisch mit Nr. 13. 

19. S t c i n h ä m i n c r  und Stcirigcräthe von D o n d a n g e n  
im glcichiiamigen Iiirohspicl der Huuptinannscliaft Windau; 
ohne gcnaucrc Reschreiburig erwähnt bei J. K. Baelir, die Gräber 
der Livcn. Dresdcn 1850. S. 47. 

20 B e i  1 m i t  S c h a f t  1 oc h und kleiner Bahn aus grauem 
Gestein. Nach der Abbildung in Kruse, Nccroliv. Bcilage C. 
S. 23. Tab. 47 Fig. 7, zwischcn Fig. 1 und 2 unserer Tafel 
stcliend und 110 J1111. lang, 24 hoch, 35 dick. Mittelpunkt des 
Schaftloclics30/80, Durchmcsser 15 Mm. Fundort: mit Nr. 21 -23, 
2 kupfcrncn Kcsscln und Rcnnthiergewcihcri iin Schlamm des 
1837 abgclassencn W ido l sccs ,  nahe an der Kuste südlich 
Domcsnäs, in einoin von Liven bewohnten Landstrich. 

21 U. 22. Zwci H o h l m c i s s c l ,  ebendaher, nach Kruse's 
a. a. 0. Zeichnung Tab. 47. Fig. 6 und 8, unsercr Abbildung 20 
eiitsprcchend. Fig. 8 bei Kruse, gr t i  n ,  Länge 03, Breite an der 
Schneide 53, an der ebenen Bahn 30 Mm.; Fig. 6 ibid. b r a u n ,  
Länge 110, Breitc 58 Mm. Bahn abgerundet. 

23. S c  h 1 C i f s t c i n ebendaher. Länge 450, Breite 65, Dicke 
22 Mm., doch in der Mittc bis auf 10 Mm. abgebraucht. Material: 

8 an  d s t e i n ,  fester, grtinlichgrauer mit wenig GIimmer, Schich- 
tungflächcn erkennbar. Mitaiicr Museum. 

24. u 25. S t r e i t  ä x  t C von Stcin ohnc genauare Boschrci- 
bung. Nach Kruse, Necroliv. Bcilago C. S. 23 beim Flecken 
S c  h l o c  k ,  an der kurischcn Aa, iin Rigacr Kreise Livlands 
gefunden. Viellcicht idcntisch mit den Stcinäxtcn dic 
nach Rähr, Grabcr der Livcn, Dresdcn 1850. 8 .  47, auf einem 
Felde in der Nähe der kiirisehen Aa ausgepfltigt und im Mitauer 
Museum aufbewahrt wurden. In  letzterem fand ich folgeiide 
zwei, unbcaoichnotc, wahrscheinlich hicrhergehorigc Exemplare : 

a) B c i l  o d e r  S t r c i t h a i n i n c r  m i t  S c h a f t l o c h  ahn- 
lich Fig. 2, mit scharfcr Schneide. Länge 80, Dicke 40, Höhe 
40 Mm., Mittelpunkt dcs Schaftloclics 32/48, Durchmcsser 
18 U. 21 Min. Matcrial: D i o r i t ,  nicht vcrwittcrt sondern glatt ; 

b) B c i l  m i t  S c h : ~ f t l o c h  das sohr schicf gcbohrt ist 
und am Eingange von ciner flaclicn Grube umgcben wird. 
Form wic Fig. 2. Längc 86, Dickc 43, Hohe 43 Mm. Durclimcs- 
ser dcs Schaftloches 18 Min. Matcrial; D i o r i  t ,  stark vcrwittcrt. 

26. S c  11 1 e U d e r s t  C i n  , bei Kruso Nccrol Beilage C. S. 24 
erwähnt und auf cinc Abbildung Tb. 55 Fig. Ir. verwicscn, die 
dcm Wcrlrc fchlt. Wahrscheinlich ein natiirlichcs Gcröllc das 
bci D ü n  hof  an der Düna (Kirchspicl Baldohn, Hauptmann- 
schaft Bauskc) gefunden wurdc. 

27. S c h l e u d e r s t c i n ,  nach Kruse a. a. 0. S.  25 Tb. 6. 
Fig. 3 von A s  c h e  r a d  e n  an der Dlina (Kirchspiel Ascheraden, 
Kreis Riga). Gestalt eiförmig, 60 Mm. lang und 43 dick. Mate- 
rial nach der Abbildung cin röthlichcr G r a n i  t. Ebenfalls 
wohl nur Geschiebc. 

28. B c i l  m i t  Scha f t loch .  Bruchsttick, das auf cinom 
Felde bei Asc he radc i i  (vgl. N. 27) gcfundcn wurde. Material: 
A u g i  t p o r p  h y r und nicht, wie Kruse a. a. 0. 8. 24 nebst Tb. 9 
Fig. 2 angicbt, Siciiit. Rigacr Muscum Schrank 111 Tb. V. N 10. 

29. 30. Zwci S t e  m p  e 1 zum Ausschleifcn odcr Boliren 
der Schaftlöchcr, von abgestutzter Ecgelform, cntsprcchend Fig. 13. 

a) Länge 33, Durchmesser 15 U. 10 Mm. Matcrial : 
A u g i t p o r p h y r .  

b) Länge 27, Durchmcsser 16 U. 12 Mm. Material : qiiarz- 
, reicher B i e n i t. 

Fundort: A s c h e r a d e n  an der Düna. Rigacr Museum 
Schrank 111. Tb. V. N. 11. 



31. 32. Zwei scliwnrec P r o b i  r s  t c i n  c ,  durchbohrt und 
ari Ketten liarigciid, aiis altcn Grubcrn bci A s c Ii c r : ~ t l c  11. Nncli 
Kriisc Nccroliv. Tub. 16. Pig. ;Sc. iil li:~lbcr Groesc, von 50 Mm. 
Lunge, 2 Drcltc LI. 1 6  U. 9 Breite. Ebcndasclbst Tb. 1 6  Fig. 4b,  
6 Mrn. lang, 3 dick urid 11 U. T, brcit. 

33. T a f  c l c  li c n aus S cli i c  f r  r an einer Kcttc Ji;ingcrid, 
aus ciiiem Gr:tl)c I)ci A s c  h c r : ~ d  c n .  Nacfi JI:~lir, Grubcr tlcr 
Liven, Drcstlcn 1850 S .  16 T b  X Fig. 15, I~a i igc  20, Brcitc 
11 Mrn. und iinti.n ein Schlitz. 

34. S c l i l c i  f s t  e i n ,  2 Zoll l:tiig, Zoll breit uritl ctlicho 

Liriicn dick, aiis S ü li i c fc  r ,  zusairiiiicii mit  Xibcii, Lcdcr, Zeug 
ctc. in einem Grabliiigcl auf tlcr 11ohc (Ics livl~~iitlisclicn Aatl1:~- 
lcs, bciiii S c  g c w o l  tliclicri ~ c s r i i t l c  Ili~llgall (liirclispiol Hege- 
wold, Krcis Riga) gcfundcn. Vgl. Napicrsltg, iibcr üiricii i~ltcri 
I'>c>grBbriiespi:~tz in Livland, in khntlilrigcn der Irurl~ndisclicii 
Gescllsclinft fiir Lit .  u Kunst I 1840 S. 81 und Uulir, Graber 
der Liven S .  16 Tb. XV. Fig  15. 

35. Bchlc i t ' s t c i i i  11Oi l i l i r i .  \:~iig, 14 brcit und 4 dick, 
in ciiiciii Grabe bei U r e  in o n  uii tlcr livl. A ~ L  ( Kirchspiel 
Urcmon, Kreis Itign), an der rcclitcn Jliiftc cirics S l tc lc t t~  11c;~iid 
gcfuntlcii , :tusscrtlcrii auch Broiizc- untl Eiscrigcrathc. l<igacr 
Museiirn Tb. XVlI. N. 8. 

36. B c i l  m i t  S c l i n f t l o c h ,  B:hn wciiig vcrjiingt init 
abgcrutltlctcri Kariten , Scliiicitlc tlick , ctwnv sc1ir;igc ll!'orin 
~hnl ic l i  Fig. 2. - J~rlngc 88, Iiohc 50, L)iclic 40 Mui. nlittcl- 
punkt Scliaftloülics 33 5.5, schief gcbolirt, Durüli~ilcssor 21 
11 24 Mn]. Matcri:~l: E! i c n  i t. B1iliidort bei der 1Liiiiic von H t o clr- 
111 :i n n s 11 o f ,  iln ~ l c r  recllteii Hcitc der  dun;^ (Kirc1ispicl lioltcri- 
Iiiiscn, Krcis Itign). 

37. 38. Zwei S t c i n  b c i l c ,  vor1 welchen cincs iLiis blAu- 

liclicin Material bcstchcn holl. Fiintlort gcgciiiibcr Stoclrin;~iiris- 

llof, uiiwcit S t n  b l i  t c n  itii der liiikon Seite tlcr Duiia, Kircli- 
Stllburg, IIauptmaiinsch:~ft Frictlric1isst:~dt. Nach ciiicr 

Mittlicilung tlcs IIcrrn A. Triiliart iti Itiga, iin Uchitz des 
Wirtlies Sp'~tliirig iinrl ilcu Mni1rci.s rl?oin:~~clicwsky in S t~~bl i t c i i  

3 B c i 1 ini t k3 c Ii a f t 1 ocli ~~hnl ic l i  Pig.  2 Lbngc 105, 

Hohe 55, ' ~ i c l t e  4S Min. llurchiricsscr tlcs süliicf gcbohrtcii utitl 
gereiften Schaftlochcs 19 U.  24, &littclpiiiilit 40i(j5 A1rri . [lri- 

symmetriscli und roh gearbeitet, Sclincitlc etwas vcrüclirt uiid 
hier uricl da abgcsplittcrtc Stellen. BiIatcrial : grauer Q U  a r  z fc  13 

in  dessen diolitcr Griindrnnssc ciiizelrio schwnrzo Qnnrzkörner 
liegen , diircli tleroii Hcr:iiisfallcri an der Oborfläclie Jlöclicr. 
Fiintlort in iinriiittclbnrcr N~ilic tlcs IIofcs S t ;L b 1 i tjc n , : ~ i i  einem 
Uaüho der in tlic Düuu fillt. Iiii Besitz dcv l lcrrn  Truliart 
i r i  Rigit. 

40. 8 t r e i  t a x t  von äusscrst s:~iibci.cr Arbeit iiiitl zierlichem 
Hitu, tliirßIi1)olirt und init spitz :~iislaiifcritlciii Riicltcii. Ziienrn- 
ineii rnit dciil vorige11 Bcil gefuudcu, der gegcil~iirt~igc Ucsitzcr 
unbclrniint. 

41. B u i l  m i t  ü c l i a f t l o c l i  entsprcclicild Pig. 2. doch 
roh iintl ii~isyrnrnt:triicli gc:irl>i.itet, dia 1l:llin be~cl ini l i~t .  Larige 
110, Ilöhc i ~ i i  tlcr Scliricitlo 55, T)icl<c 55 33111. 1)rirclinicssci. tlcs 
schioftrii t1ciitlii:h gorciftcri Scliaftloclics 21 U. 25, ~Iittclpiiiilit 
~lessc1l)cii 40ji0 Miii. Material : st:irlt vt:r~~,it,terti~r A ii g i  t p o I-li Ii y r. 
Piiiitlort iiriwi:it (ler Aorstci N c u - S c 1 b ii r g  (:l<irelispit~l Sclbiirg 
I1nuptrnaiinücli:~f't Frietlriclisstadt) an cincni Fliissclieii iiiitl iinch 
l lcrrn  Triiliart in Rign, walirscliciiilicli tlurcli tlasso1l)c : ~ u s  
cincin Gi.:~bc nusgcw:lsclit:ti, das in  dcr Niilic des Fun(ics vor 
t?iiiigcu Jahroii :~iit&ctlcakt wurde. Die Grabstätte lag sehr tief 
und bcstnirtl in ciiioic Stciiili:~iiiiiicr init Scjcitcriwiiil(1cri niis zu- 
sainmciigcwiilztcii, iiichr plattoii Pt:ltlsteiiioii (Gr:iiiitbliicltcii ), 

wclcllc ein g r o s s ~ r  Stciii t1t:~litc. I n  dit!scr Iiaininor f"~nd iii:~n 
18 Thonltriigc init Asclic, tlic :Ln der Luft balct zerfielen. 
Rigacr BIiiscuin. 

42. Bruchstackc cincs B c i l c s  aus A u g i t p ~ r ~ l i p i - ,  ;Ir1 

welcheil die Bi.iicllflaclic~i fast cl)ciiso s t :~ rk  vcrwitt,crt siritl wie 

die i~bgcrundctcii Scliliff'flnclicii. Gcfuritlcii iri ciiiciri :~,lt,cbn GnLbc 
bei S c  1 bii rg.  Estri Gcscllscli. zu Uorp:it, N. 602. 

43. B c i l  m i t  S c l i n f t l o c l i  i~linlich Fig.  1, Länge 161, 
grösstc I-Iölic an der Scliiicidc 67, Diclic 50, Durcliincsscr des 
von zwei Seiten iiiid etwas scliiof gcbohrtcn Scli;~ftlochcs 2;3-25, 
Mitt ,cl~unlit  tlc~sclbcn 58j103Mtn. Bahn bcschatligt, Scliiicidc wohl- 
cr1i:~Iton und scliarf. M;ttcrial: liicr und tla stark vcrwittertcr 
porpliyrartigcr D i o r  i t. Gcfundcii beim I'fliigen auf dcin ItIci- 
ncn Giitc Z i  1-11 l i  S C  h k (lettisch Ziriiliti~ Muislic, iiii Rirch- 
spiel Sclburg, I<irchc Saulicii), eine Rlcilc voii der Grci~ze des 
Gouv. Iiowno. Im Besitz des Borrii Odiii auf Ewaldcn. Modell 
i m  Ccntralmusciiiii zu l lorpi~t.  

44. LV I)<: i s c l i  i f ffi ir  rni g c  r S t c i ii illliilicli Pig. 23, ilocl1 
mit etwas gcwölbtcri Breitseiten uiid L~lngsfiirclic auf ciricr der- 



selben. Grösste Länge 95, Breite 75, Dicke 30 Mm. Ma- 
terial : gclblichcr & U  a rz. Gcfundcn mit dem vorigcn Stück bcim 
Pflügcn. Besitzer wie obcn, Modcll im Ccntralmusciim zu Dorpat. 

45. B e i l  m i t  S c h a f  t l o c  h ,  rcgclinRssig und süubcr ge- 
arbcitct, ähnlich Fig. 2. Länge 125, Hohe 52, Dickc 50 Mm. 
Durchmesscr des scliicfcn Sc1i:~ftloclics 23 U. 25, Mittclpunkt 
desselben 37/88 auf eincr und 45/80 auf dcr andcrn Scitc. Ma- 
tcrial : Si c n i t. Irri Mitaixcr Museum bci dcn Bronecgcgcnstandcn 
von I1 s c n  bc rg ,  an dcr lturisch - litaiiischcn Grenzc iin Kirch- 
spiel Ncrft dcr Hauptmannscliaft Fricdriohsstailt. IIicr crliebt 
sich am Kando cincs Moors dcr S t u  p p e 1 b C r g , von Mciisclicn- 
harid aufgeführt, wo oft Altertliürncr ausgcgrabcn wurden. 

46-49. a) B c i l  m i t  S c h a f t l o c l i ,  ähnlich Fig. 1 (loch 
roher gcarbcitct, naincntlich dic 13:~lin uiigcnt~u abgcrundct, 
Schncidc stark vcrlctzt. Langt 95, Dickc 40, Hohe 38 Min. 
Mittclpunkt des Sc1iaftloc.h~~ auf cincr Scitc 35/60, auf der an- 
dern 40/55, ecin Durchnicsscr 20 Min. hf;~ntcrial, A u g  i t p o r p h y r. 
Gefunden mit den bcidcii naühstcn Nrn. und ciiicm abliaridcii 
gckornincncn Stücke auf Ackcrfeldcrn irincrlialb dcr K r  e ii z- 
burgschen Grcnzc an der rcclitcn Scitc dcr Duna i l t ~  Goiiv. 
Witcbsk. Mitaucr Miiscum. 

b) B c i l  m i t  üc l i a f t l och ,  stark vcrwittcrt, roh goarbcitct, 
in der Form zwischcn Fig. 1 U. 2 stchcxid. Lslngc 100 Min., 
Dickc und Hohc 41 Hin. üchaftloch scliicf und dalicr dcsseil 
Mittclpunkt auf ciiicr Scitc 38/62, auf der aiidcrn 42/58, Qiicr- 
durchmcsser 20 U. 23 Mm. IIatcrial: Ol igol r lasporphyi . .  
Fundort ctc. wic beim vorigcn. 

C) Bc  i l  m i t  S cli a f  t 1 o c h ,  uiisyininctriscli und ziemlich 
roh gcarbcitct, ähnlich Fig. 2. Iiängc 60, Ilohc an der Schncidc 
39, Dicko 37 Mm. Schaftloch scliicf, dcsscri Mittclpunlit dalicr 
eincrscits 23/37, andcrscits 25/35, Durchmcsser 15 U. 19 Miii. 
Material: D i o r i t .  Fundort wic a. U. b. 

50. B e i l  m i t  S c h a f t l o c  h, gut gcforint und goglattct, 
mit abgcriindcter Bahn, ähnlich Fig. 2. Lange 120, IIdhc 33, 
Dickc 40 Min. Mittclpunlit des Schaftloclics cincrscits 42/78, 
andererseits 44/76, Durchiiiesscr 20 Mm. Material : B u g i t por- 
p h y r .  Fundort untcrhalb A b c l h o f  an dcr Diina iin Kirch- 
spiel Selburg, C. 3 Warst SO.lich von Jacobstatlt. Mitaucr Muscum. 

51. Bei l  m i t  S c h a f t l o c h ,  sehr eaubcr gcarbcitct und 
als typische Form in Fig. 2 dargcstollt. Ltingc 88, Ilöhe 47, 

Diclte 42, Durchmesscr des Scliaftloclics 19  U. 20 ~ i t t e l ~ u n k t  
dcssclben 24/64 Mm.; dassclbc offcnbar von 2 Scitcn getrieben 
und, c n t ~ ~ r c c h e n d  den vcrjüngtcn Bohrkcgcln, in der Mitte 
seiner Li~ngc vcrcrigt. Material : 0 1 i g o k l  a s p o r p h y r. Im  Rigaer 
Museum aufbewahrt, a l s  von Olidscii (I(irchspie1 Laiidohn, 
Kreis Wenden) in Livland und niis der Sammlung Brotze's 
stainrricnd. In derselben Gcgcnd wics Hucck (Inland 1836 Nr. 21) 
an dcr Ewst cin altes Grab mit eincin Estcnschädel nach, ohne 
von glciclizcitig aufgcfundcncn Stcinwcrkzcugcn zu berichten. 
Dagegen finde ich in Brotze's Bamnilung livlandisciier Monu- 
inciite (Manuscript in Folio dcr Rigaci- Stadtbibliothek) Band I 
1814-1818 S. 1!11. dnssc1l)e Stüclr als Stciriaxt aus K u r l a n d  
abgcbilclct. Bci dicscr Gclcgcnhcit kann auch auf cin Steinbeil 
iliifincrksam gemacht wcrdcn, das vicllcicht das alteste, aus 
unscrn Provinzen bcscliricbcnc, ist. I n  E. Korber's vaterländi- 
schen Bferkwürdigkeitcn (Alaiiuscript (lcr gelehrt. cstn. Gesell- 
schaft zu Dorpat) Tli. I11 1802. S. 121. wird n&irilicli ein ,,stei- 
iicrncr alter Strcithammcr, der im Lcttischcn aus der Erdc 
gcgrabcn wurdc" abgcbililct. Nach dcr Zeichniing ist die Bahn 
abgcrundct, bandartig, dic Schneidc gut crhalten und scharf; 
Länge 100, Dicke und Brcitc 35, ÄJIittelpunkt des Schaftloches 
25/75, Durchmesscr dcssclbcn 20 Mm. 

5 2 8 1 .  Drcissig durch Graf A. Plater (Ucber alte Gräber 
lind Altcrthümer in polnisch Livland, in den Mittheilungen aus 
tlcm Gebicto der Gcschichto Liv-, Est- und Ilurlands Bd. IV. 
1849. S. 170.) im östlichen Winkel dcs kurischen Oberlandes, 
in dcr Hauptmannschaft Illuxt, von den Gütcrn Engelsburg 
und Plater-Annenhof (Kirchspicl Diinaburg) sowie von Warno- 
wicz (Kirchspiel Ucbcr1:~uz) zusairimen gebrachte Steinwerkzeuge. 
Von dicscn sind mir nur 16 im Rigacr Muscum befindliche, 
aus eigener Anschauung bekannt geworden. 

a) B e i l  m i t  S c h  aft locl i  gut geglättet und wohlerhalten, 
Bahn abgerundet, unrcgelmässig. Forin zwischen Fig. 1 U. 2. 
Länge 100, Höhc an der schiefen Schneide 50, Dicke 42, Mittel- 
punkt des Schaftlochcs 33/67., Durchmcsser desselben 20 Mm. 
Material: D i o r i t. Fundort gegeniibcr Kraslaw, auf der linken 
Beite der Düna in einem Walde des Gutes E n g e l s b u r g .  
Rigaer Museum. Papptafcl Witebsk Nr. 1. 

b) B e i  1 m i t  S c h a f t  1 o C h, Schneide stark geschrägt, Form 
zwischen Fig. 1 U. 2. Ltlnge 107, Hühe 43, Dicke 28 Nm. 



Durchiiic~ser dcu Soliaftlochcs 19, Blittclpunlrt dcsselberi 30177. 
i\l:~tcrial: A u  g i t p  o r p 11 y r. Fii~i(loi.t, aiif ciiiom Aclrcrfcltlc tles 
Dorfes D u m a  r y  hzli i , iri tlcr Nalic tlcs Gutcs Aniiciiliof 
(frulicr Gronzliof) aiii Fliissclicn Iiobylcn, hart an tlcr liurischcn 
Grenze. Rigacr Musoiirn Taf. Witcl)sk Nr. 2. 

C) B c i  1 iii i t S c  ti : ~ f t  loc li, Fig. 10, xwciscliricidiq, tl. 11. 
mit sc1i;irfcin Huclccn; Scitcriflaclicii riielit :~1)gcruiitlct sondern 
cbeil und das Stiicli glciclisaili bc11;~ii~:ii und vicllciclit nicht 
ganz vollcndot. T~iLrigc 110, H ~ l i c  aii tlcr scliict'cn Sclincide 30, 
Dickc 24, Mi ttclpurikt tlcli 8t~li:litl»clic~s :11/7!), I)urcliiiicsscr 
desselben 20 Alin. Material: 110 rii b 1 cri (1 g e s  t c i  ii, tliinltclgrüii, 
nicht liart. B'iindort, Dort' C i c n  k i  zu l ' lat ,cr-Aiinciihof 
gehorig. Rigiior AIusc~uin l'trf. Witobslc Nr. 3. 

(1) Bei  1, urivollcndct, d ; ~  d:ts ;.i c 11 ; ~ f t l o c l i  von 2 Seiten 
erst wcriigc Milliiiicter tit.f getrieben iiritl die 0bcrfl;~clic iiocli 
uicht aiigebchliE~.ii ist. I A ; ~ I I ~ C  78, k1olic 27, Diclcc 30, Mittcl- 
piirikt tlcs ficliaftloches 20/.58, Durcliiricsscr tlcssclb(,ii 14 Mrii. 
Material : I) i o r i  t. Gcfuntlcii i i i  ciiiciii Taiiiicribaur~ist:~~ri~ii beim 
Dorfe R ii b i c z a (l~obcshc) d;ts zu W :L r ii o W i c n gcliort. 1iig:tcr 
Muscuni Taf. Witcbsli Nr. 4. 

G) S tp rnpc ]  zuiii A u ~ s c i i l o i f c ~  oder l3olii.cn clcr S c h a f t -  
l oc  b e r ,  von ;~bgcstiitztcr Iicgclforrii, li'ig. 13. Lange 58 Mrn., 
Durchmesser 22 u 15 blrn., ari der Obcrflaclic mit feirieii con- 
centrisclieri Etcifcn otlcr Ilirigcw veraclicu. Mi~tc:ri,~l: t~ii:~rxrciclicr 
S i c n i t  1)icscs Stiic.1~ sowic: clic iibclistcii Nrri. f, g, 11, i (P), 
fand man auf bcarbcitctcii E'cltlcrn dcr ;iin I _ ) I I I I ; L S ~ ~ O I ~ ~  belege- 
non, zuin Gute Wariiowicx ycliorigcu IJoricr R u  biczu (Rol)cslic) 
und N o  w o i e lcc. lliRkcr Miiscuiil Ti~f. Witcbblc Ni.. 1). 

f) S t c m p c l  dcrii vorigcii i r i  Foriii U. Material critsprechcntl. 
Lange 37, Durclirnesscr 37 U. 13 Mrn. 

g) 8 tcin p e l  wie die vorigcri. Länge 57, Durchmesser 
22 U. 17 Mm. 

11) S t e r n p c l  aus A u g i t p o r p l i y r ,  iin Ucbrigcn aiialog 
Nr. e-g. Lhnge 46, Durchmcsscr 17 U. 15  &lin. 

i) S t C rnp c l  , dcrl vorigen eritsprcchoud , von1 Gute des 
Grafen Plater, K r a u l  a W ,  airi rc~clitcn Ufcr der Diiria. Vgl. 
Tyskicwicz, badnnia archcologiczne. Wiliio 1850 8. 94 U. Tab. IV. 
Pig.8. Nach dicscr Abbildririg L ~ r i g c  50, Durchint~sscr 21 U. 13Min. 

lc) M c i s s c l  riiit Griff und kleinem, nur  wenige Min. ticfein 
Loche an  demselben, Fig. 17. E in  Stück der Schneida vielleicht 

vor Vollcn(1iiiig des Mcissels abgcbroclicn und dalicr jcncs Locli 
iiiclit di~rcli~efiilirt. Laiigc 88, Breite an der Schnoidc 66, 
Dicke 20 Blin. Matcri;tl: J l i o  r i  t. Wiliidoi.t iin Gebiete des Gutcs 
W:lr i iowicz,  arigobliüli ;Ln t,iiicrii Piiriktc wo socbcii dcr Blitz 
ciiigcsclilagcn. R i ~ a c r  Muscilin. T;bf. Witcbslc Nr. 6. 

I 1 I I i s s  1 i 0 T~:iiigc 113, Rrcitc tler Scliiieidc 
42, Diclio 19 Min. b I i~ t~ r i i~1 :  fciilkoriiiger D i o r i t .  Fundort in 
oiirc~ii Walde tlcs G1.ntc:s W ur  ii o W icz. 1lig:tcr Aluseuni Taf. 
Witcbsk Nr. 7. 

m) Bei l ,  1111 d u r  cli boli r t ,  init stark bcscliddi;tcr Sclincidc 
:~hr~lich Fig. 15. PJangc. 120, nrcitc 50, 1)ioleo 18 Min. l\i:ttcrial: 
.L i ig i tporp l iyr .  Fiintlort bciin Uorti, D u i n : i r y ~ e l s i  oder 
Cic  i i  Ir i (10s Giltes 1'l:~tci--Anncuhof. ltigaer Jluscunl Taf. Wi- 
tcbslc Nr. H lind griiiic Nr. 9. 

11) B oi 1, ii n tl ii r ü li b o h r t, i~liiilicli Fig. 16. Litilge 107 Mni,, 
Rreitc 49, 1)iclrc 22. Zi(~iil1icb gut cr1i;tltcn. Matcrial uiid Fund- 
ort wie bci NY. in. Rigacr R.luscurn Taf. Witcbsk Nr. 8 und 
g r ~ n c  Ni.. 10. 

O) B c i  1, U ii d u r  c 11 1) o 11 r t , Blinlicii m'ig. 16. Lärige 87, 
Breitc 4.5, Diclrc 16 lfin., Seliiicidc nicht scharf. Material: tliclitcr 
wciclicr l) i o iai  t. E'uiiciort wie ~PU~ICI ' .  ltigacr Museum Taf. 
Witcbulr Nr. 8 urid grtiiic Nr. 12. L 

P) B e i l .  u u d u r o h b o l i r t  wie Fig. 15. I~biigc 83 Min., 
Ereitc 45, Diclic 18,  gilt gcgldttct, Scliricidc sc11:irf. Material: 
D i o r i t .  Fundort Dorfvr Now obic lcc  und Rub icza .  Rigaer 
Mubcuin Taf. Witcbsk Nr. 8. 

q )  B e i l ,  ui ic lurcl ibol i r t ,  Ilinlich Fig. 15. Lange 100, 
13rcitc 53, Dickc 52 RIiii. i\2:~tcri:ll: b U; i t p o r p 11 y r , Piindort 
wie Nr. p. Rigacr Aluscun~ Tat: TVitcb~ls Nr. 8 und grune Nr. 11. 

r) Be i  I ,  liaiiirn c r a r t i  g ,  dcsacu l):rrstcllung an cincin 
D i o r i  t - Gcscliicbc von vicrscitigcr Saulenforin (100 M~ii. 
iincl 25 breit) bcgonucn (loch niülit vollftihrt wurde. Sclinei(lc 
angedeutet. Gefunden iii eiiiem Gnrtcn dcs zu W:irnowicz gc- 
lidrigcn Dorfes N o w o s i c 1 C C. 1tig:tcr bi.uscii1-n Taf. Witcbsk 
Nr. 5. Aii dieselbe Pappkifcl ist ein gariz glattes G r a n i  t - E i  
\ on  3" Lange und 21/2" Dickt befestigt, das ein natOrlicll 
gcrun~ictes Gcschicbc wie Nr. 27 zu sein scheirit. 

82. Kiigcl,  durchbolir t ,ahi i l ic l iFig.25.  Mtttcri:llunbc- 
]rannt. Fundort bcini Plcclccn U c i a n a  (Uzand) im Gouv. Rowilo, 

1 

an dcr Chaussee zwischen Diinaburg und Kowno. Tyskiewicz, 
I 



badania archeol. Wilno 1850 S. 80 und auf Tab. I11 Fig. 7 eine 
Kugel aus dem Gouv. Minsk abgebildet, welcher die von Uciana 
gleichen soll. 

83. Meisselförmiges,durchbohrtesStück,Fig.21.  Ma- 
terial unbekannt Gefundcii bei W- i l k o m i r  z, zwischen Uciana 
(Nr. 82) und Kowno, nach Tyskiewicz a. a 0. S 82 U. 94. Tab. I V  
Fig 1. Die Dimensionen der in halber natürlicher Grösse dargcs- 
tellten Abbildung geben verdoppelt 60 Mm. Länge und 37 Breite. 

84 S t r e i t a x t ,  d u r c h b o h r t ,  ganz vonderFormFig.  8. 
Matcrial unbekannt. Ausgegraben oberhalb Disna an der Dtina, 
auf dem Gutc B o c z e j  Ir ow i c im Krcisc Lcpcl des Goiiv. Wi- 
tebsk. Nach Tyskiewicz a. a. 0. S. 70, Tab. 111 Fig. 5. Dimcn- 
sionen nach der Abbildung 180 Mm. Längc, 70 Breite; Durch- 
messer des 8chaftloches 25 Mm 

85 U. 86 Zwei Mei s s e l  artige UTcrlrzeugc, Fig 18 U. 19, 
zum Einsetzen und Anheften in oder an Stiele vorbcrcitet. Fundort 
wie Nr. 84, vgl Tyskiewicz a. s. 0. S. 83, Tab. IV, Fig. 2 U. 3. 
Nacli dieser Originalzeichnung für Fig. 18 die wahre Längc 85, 
Breite 28 Mm.; für Fig. 20, Länge 77, Breite 49 Mm. 

87. W e b e r s c l i i f f f ö r m i g e r  Stein, auf der flachen Seite 
angeblich mit deutlichen Anzeichen davon, dass cr zum Schärfen 
von Waffen gebraucht wurde. Zusammen mit Eisen in einem 
Kiirgan (Grabhügel) der Gitter Ignaz Szadursky's, im Kreise 
D r y s s a  des Gouv. Witebsk gefunden und nach Tyskicwicz a. 
a. 0 S. 83, Tab IV, E'ig. 4, diese Form nur einmal unter den 
litauischen Steinsachcn vorgefundcri. Nacli dcr Abbildung ohne 
gekerbten Rand und mit einer Längsfurche auf der Breitseite; 
76 Mm. lang, 50 Mm breit. 

88. B e i  1 m i t  S c  li a f t  1 oc li, doch nur eine Hälfte mit der 
Schneide. Länge des Bruchstüclies 90, Höhe 52, Breite 43, 
Durchmesscr des Schaftloches 16 Mm. Material, quarzreicher 
S i  e n i t .  Fundort, I n d  r iz  a a11 der rechten Seite der Duna, ge- 
gentiber Warnowicz, im Dünaburger Kreise des Gouv. WTitebsk. 
Rigaer Museum Schrank 11, Taf. XI, Nr. 39. 

Anm. An der alten Strasse zwischen Dfinaburg und 
Reschiza sind auf dem Gute der Familie Rßut: Kamencz, eben- 
falls im Dünaburger, sowie bei Nowamuische im Rosittenschen 
Kreise, Gräber mit viel BronzeSachen, Ringelpanzer und Helmen 
etc. aufgeschlossen worden, aber welche leider nichts Genaueres 
in die Oeffentlichkeit drang. 

89 U. 90. A e x  t e, angeblich aus Serpentin, zugleich mit 
Bronzegegenständcn, am See R os n a (Rossen) im Gouv. Witebsk 
gefunden; vergl. Plater, aber alte Gräber und Alterthiimer in 
Polnisch-Livland in Mitthl. aus der Gesch. Liv-, Est- und Kur- 
lands Bd. IV, 1849, S. 489. 

91. B e i l  m i t  S c h a f t l o c h ,  von welchem nur eine 
Hälfte mit der etwas schrägen Schneide erhalten Länge des 
Bruchstackcs 100, Höhe 48, Dicke 50, Durchmesser des Schaft- 
loches 24 Mm. Material: quarzreiclier S i  e n i t. Gefundcn bei 
K o n i  e C p o 1 e im alten polnischen Livland, jetzt Gouvernement 
Witebsk, Kreis Lutzin, wahrscheinlich unter ähnlichen Verhalt- 

~ - -  

nissen, wie die nächste Nummcr. Rigaer Miiseuin Schrank 11. 
Taf. XII. Nr. 38. 

92 B e i l  m i t  S c h a f t l o c h ,  sehr dicker Schneide, convcxer 
bandartiger Bahn und ungefähr noch einmal so dick als hoch, 
daher von ungewöhnlicller Form, wenn auch im Allgemeinen 
Fig. 2 entsprechend. Material : G r a n i t .  Gefunden bei K o n i e C - 
~ o l e  (vgl. Nr. 91) in einem dicht verwachsenen Sumpfe, unter 
Ueberresten mensclilichcr Gerippe und zusammen mit einer 
Schnalle aus Kupfer, einem Hämmerchen, Spicsscn und einer 
Pflugscliar (Klinge) aus Eisen, nach Platcr in d. Rlitthcilg. aus 
der ~eschichte  Liv-, Est- und Kur l~ndsIV.  9.269. Tab. I11 Fig 43 
und Inland 1846 Nr. 48. S. 985. 

93. S t r e i t a x t  m i t  S c h a f t l o c h ,  an welcher dieKlinge 
oder das Blatt nicht gcrade verläuft, sondcrn umgobogcn otler ge- 
kriimmt ist. Fig. 9, Copie nach Plater a. a. 0. Tab. III., Fig. 42; 
vgl. auch Inland 1846 S. 084. Gefunden in dcr Erde nebst einein 
Schwert, bei einem riesenhiiften Skclet, dar einen aus Draht go- 
flochtenen Panzer mit kurzen Aerrncln trug, beim Gutc F r a -  
nopol  im Gouv. witcbsli, Kreis Lutzin, auf dem Wege von Lutzin 
nach Opotschka, vor Eversmoise, und nur 9 Werst vom Hagel 
Sczybla entfernt. Wohin die Gegenstände gcrathen, ist unbckarint. 

Anm. Der Inlialt einiger bei R u  s k u l l  (Gut des Grafen 
Keller in demselben Kreise des Gouv. Witebsk) er~ffrieten Grä- 
ber wurde leider nicht genaucr bekannt. 

94. S t r e i t h a m i n e r  m i t  S c h a f t l o c h  und gefällig ge- 
formtem Ruckenstiick und Balin, Fig. 6. Länge ll;, Hölle 41, 
Breite 45, &Iittelpunlit des Schaftloches 5:3/Ga2, Durchiiicsser 
desselben 21 Mm. Material, A u g i  t p o r p  h yr. Fundort, im Ge- 
biet des Qutes E v e r s m o i s e ,  15 Werst NO lich von der Stadt 
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Tliitzin. im Gouv. Witcbsk (Polnisch Livland), Rigacr Musciim, - - 
Schrank I,  Taf. IX, Nr. 4. 

95. B e i l  rni t  Rcl inf t loch ,  ähnlich Fig. 1. Längc 100, 
IIohc 10, Dicke 45, Nittclpiiiil<t tles Scliaftloclics 40160, Uurch- 
mc.ssci clcsscll~cn 24 Nm. Mntcrinl, Aii g i  t p o r  pli y r. Fundort 
wie 94. Rigaer Muscurn, Sc1ir:~iik I,  Taf. IX,  Nr. 1. 

< l l c i  1 i t  S c h  a f t l o c h ,  in wclclicm ein ziemlich V - .  - 

frisclics Ilolzstiiclr steckt, das niit Eiscnlicilchcn vernietet ist. 
Scllilcidc stark verlrtit. J~iingc 96, Ifolic 48, Iliclrc 40, Mittel- 
puriltt dcs Hcliaftloches 35/61, L)urclimcsser dcssclbcn 24 Min. 
Matcri;il, Aiigi t p o r p  hyr .  Fundort wie 114 U. 95. lliguer Nu- 
scuin, Schrank I ,  Taf. IX, Nr. 2. 

91. R c i l ,  u n d i i r c l i b o h r t ,  älirilich Fig. 14. Länge . 64, . 
Hrcitc 42, Diclrc 10 Mm. Schncidc iinrcgcliiiiissig bogcnförinig. 
Matclrial. Au i t p o r  p h  y r. Fundort wie 94-96. Rigaer Mu- 

Eieum, ~ohr:Lnk 11, ~ a f .  V, Nr. 5. 
98. R c i l .  i i ndurc l ibohr t ,  Fig.14. Langc70, Brcitoan - -. 

der 8clincidc 56, an der Bahn 30, Dickc 21 Mm. Material griin 
iind ~ ~ a i s s  gcli~ndorter T a l  k s c h  iefer.  Fundort wic Ar. 94--97. 
Estn. Gcscllsch. zu Dorpat, Nr. 479. 

A n m c r l r u n  g. Dic Nrn. 94 - 98 stammen vor11 Dr. A. 
Branclt aus dcn Jahren 1844 U. 1845. Sie wurJen nach einer 

den ütiicken beigcgebcncn Note, n i c  mit Bronzc, Eiacn, Pfcrd- 
und AIcnsclicnknochcn ziisammcn gefunden. In cincrn Aufsatz: 
alte Gräber in Polniscli Livlarid (Inland 1H4G Nr. 42 u. 43, 
S. 1010) sagt Brandt weiter: ,,liabc ich uiich selbst bis jctzt 
kciiic Ktcinwaffen , Strcithämmcr, Pfeilc und Lanzcnspitzcn 
aus Granit und Serpentin ausgraben Itonncn, so ist CS doch 
gara bestiinnrt, dass solchc auf dein Sciybla und am Sinnoscro 
(blauer Sce) gcfundcn wurdcn. Sie befin<lcii sich iiii Rigacr 
Muscllm." Der grdbcrrcichc Hiigcl S ca g b l a  liegt iin Gebiet 
des Gutes E v c r s m o i s e ,  niclit weit voin Durclibruch der 
Luscha durch cinc IIiigclkctte; 15 Wcrst weiter kommt Inan 
zum 8 innoscro .  Hier wie am Sczybb bcstclicn nach cincr 
lctztcn Mitthcilung von Urandt (Inland 1850, Nr. 46) dic Grä- 
ber aus runden odcr ovalcn Erdhiigclii, in tlcrcn Mittc eine 
von Stcinrcihen unlgcbcnc Grubc odcr cin Erdrvall, irii cigent- 
lichcn Ccntrum abcr 2 -- 3 grösscrc Stcinc bcfindlicli sind, 
zwischen wclchen lctztcrn cin einzclncs Gerippe, Uronzesachen, 
Pferdo-, Hunde-, Vogelknochen, Reste von Kleidungsstitcken, 

eiserne Gcgenständc , Holzltolilen und 8 t C i n W a ffcri licgcii. 
Aus den drei Arignbcn Braiitlt's scheint diiher licrvorzugclien, 
dass die Stciurcstc dieser, jctzt von L(\ttcii bcwoliiitcn Gcgerid 
gmolinlioh vcrcinzclt, doch ziiweilcri nucli in Grabcrn gcfun- 
den wurdcn. 

Aus dcni Gouv. P 1 c s 1r:iu (Opotschlia, Plcslraii, Isborsk) 
sind mir lcitlcr bisher ltciiic Stcinrcste zugeliominen, obgleich 
sie dort nicht fclilcii kßiiiicn. 

90. B e i  1 i n i t  Sc l ia f t loc l i ,  Pig. 1, recht wolilerhaltcn 
doch unsymmetrisch gc~iirbeitct. L ~ i i g c  120, IIolic 50, Diclre 50, 
Durclimc~sscr des scliicfcii Sciiaftlociics 20 U. 23, Rlittclpullkt 
dt.sscll>c~i-i 40180 RIiii. Sclincide e t ~ i i s  sclirrlge, 13:iliii tr~pczoi- 
discli iiiit a1)grriiriclctcri 1i:inten. B1:itcri:~l: D i o r i t .  Gefiin- 
den in 3"-4" Tiefe bciin Pflugcri ciiics saiidigcn Bodens, ganz 
in der Nahe des Giitsgclb:iiidcs von 0 s t r o  iii i 11 s k ;ti11 Burtnccltsce 
odcr Astijcrwc, lircis Wolmar in Livland. In  diesen, in der 
:iltcn livisalicn Provinz RI~tzcpolc belcgcrien Sec, fiihrcii nach 
Heinrich den J~cttcil tlic Ocsclcr, die Salctsa (Salis) hinauf. Est- 
nische Gesellschaft zii Dorp;it, Nr. 585 

100. U n d u r c l i b o h r t e s  Be i l ,  Fjg. 16, nicht üchr genau 
gearbeitet. Scliiit~itlo sclii.:ig, tlic vcrjiingte B;~Iiii oblong und 
coilvcx. 170, Breite 58, Lliclie 44 Alm Matcriai, D io r i t .  
Fundort 5'-'6' ticf in einer Graiitgrubc, dil: zwisclic~i O s t r o -  
m i n s  k und der1 Burtriccltscc befiiicllicli, und zwar I/, Werst von 
erstcrm lind 1 Werst von lctztcrin ciitfcrnt ist. Estnisclic Ges. 
zu Dorpat, NY. 581. 

101 W c b c r s c ~ l i i f f f o r i i i i ~  S t e i n ,  tlcr aber Ende 
der Larigsaxc brcitcr als in Fig. 23 ist, keinen cingckcrbtcn 
Rand, und auf bcitlcii Brcitscitt.n eine Liliigsfurclic besitzt. 
Länge 85, Breite 57, D i c h  30 Min. IVIaterial gwiilicli gelber 
derber Q u a r z ,  an tlcr Obcrflaclic ganz glatt. Gcfuiidcii beim 
Baumpflunzcn, 1 Puss tief, in cincm mcryelhultigcu Leliiliboden 
auf Jj'cld~tücli, das sich durch grossc uiid aillin]tende 
pruchtbarlrcit aiiszciclinct, am Randc des Weges voiri Gute 
P a n t e n  Salisburg, C. 1 DIeilc dcil vorigeil Stiickcn 
und ebenfalls in der alten livisclicil l'rovinz 3Ictzcpolc. Ccu- 
tralmuseuln fiir Altcrthumcr ZU Dorpnt. 

102 103. Zwci  S t e i n b e i l e  von dcr Iiihcl Oese l .  
Nach den Verhairdl. der estn. Gcscll. Bd. 111. 1. (1854) S. 100 
in der Sammlung d. cstn. Ges. zu Dorpat aufbcwahrt. Gegenwartig 
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dasclbst unter Nr. 251 nur folgendes Excmplar von dcrn genannten 
Fundort, das in Fig. 6 dargcstellt ist: S t r e i t a x t  m i t  S c h a f t -  
1 o c h ,  Bahn vcrjuiigt, ulirglasformig, Schncide wohlcrhalten, we- 
nig schrage. Lärigc 148, Roll(. 45, Brcitc 70, Mittclpunkt des 
Scliaftloclics 65/83, Durchmcsscr dc.isclbcn 25 U. 28 Min. Aus 
D i o r i t sclir saiibcr gcarbcitct und urspr8nglich ganz glatt ge- 
schliffen, doch durch Vorwittcrurig ein wciiig rauli geworden. 
Auf tlor Insel Ooscl sind, nach cincr Privatmitthcilung, Stein- 
werkzeugc niclit selten aufgefunden wordcn. 

104. S t c i ~ i l i a l n n l c r  von der Iiiscl M o o n ,  nach Haelir, 
die Grubcr der Livcii. Drcsdcri 1850, S 66, im Besitz des Pa- 
stor Schinidt dasclbst. 

103. S t r e i t a x t  v o n  S t c i n  aus dcrUrngcLungder Stadt 
Pcr~iaii  an der l iv l~nd.  Kaste dcs Rigasühcn Mccrbuscns. Nach 
Kriizo, Pi(-crolivoiiica 1842. Bcilagc C. S. 23 der cdtn. Gesell- 
bch:~ft Z U  Dorpat vorn Pastor Rosenplt~ntcr gcschcnkt und auch 
in dcn Verhandl. der gclclirtcn cstn. Ges. Ud. 111. 1. (1854) 8. 71 
aufgcfiilirt, doch nicht inehr vorhanden. 

106. S t r c i t a x t  m i t  S c h a f t l o c h ,  Fig 7, von sehr ge- 
fälliger Forrn und sauber bearbeitct; dic vcrjiingtc Balin uhr- 
glasformig; dic nach unten cin wenig hakcnförin r umgebogene 
Scliricidc 60 Mm. lang. Lange der ganzen Axt #, 5,  Hohe 55, 
Dickc C4, Mittelpunkt dcs Sohaftlochcs 8O/l25, Durchmcsscr 
dessclbcii 25 Min Matcrial : A u g  i t p o r p  h y r. Fundort SW.lich 
von Rcval, iin Gcbictc des niclit wcit voiri Jlccrc bclcgcnen Gutes 
P 61 1 lr U 11 (Kirclispicl Regel, Krcis Harricri iu Estland). Lite- 
rarisches DIuscum zu Rcval Nr 10. 

107. S t r c i t a x t  i i i i t S c h a f t l o c h ,  Fig.8. Ausserordent- 
lich gcsclirnackvoll und zierlich gearbeitet. Ruckenstiick vor der 
Bahn ctwav cingcschn~rt, Balin oval, flach convex, Schaftloch 
an der untcrn Scitc mit ctwas crliabencin Rande odcr Ringe 
umgeben. Volllionimeri uriverschrt, Obcrflächo glatt und nicht 
vcrwittcrt I ~ n g c  165, I-Iohc 42, Dicke G(;, Länge der Schneide 
32, Mittelpunkt des, ciri wenig sclirzigeri , Scliaftloches 75/90, 
Durcliincsscr desuclben 21 und 25 Mm. Material : 0 1 i g o k 1 a s - 
por  p h yr. Fiindort wie Nr. 106 iin Kcgelschon Kirchspiel, auf 
dein Giitc L i h h o l a  ( 8  Wcrst SO-licli von Pollküll) in einer 
Grantgrubo an dcr Strasse. Neben der Axt lag ein halbver- 
modcrtcr Schädel und sollen einzelne Merknialc darauf hinge- 
deutet haben, dass an dicser Stcllc einst cinc Wolinstätte be- 
findlich war. Literärisches Museum zu Reval Nr. ll. 

Anm.  Mit den beiden Nrn. 106 u. 107 wird auch cin 
glatter, ~~linderftirmigcr Stein :~iifbewahrt, dcr abcr ein nntiir- 
liches Gcrolle zu sein sclicint. Bcidc Strcitäxtc faiitlcn sicli gc- 
wissermaasscn auf dcm Wege zur altcn Estcnburg J:uirii-lin 
(Johaiinchst:ldt), tlic 2 Wcrst SJV-licli von dcr Kirclic Iicgcl 
belegen ist (Hiieck iibcr Riirgwtlllc in dcri Vcrlidlg. (1. grlclirt. 
estnischen Gcs. I.  1. S 55). Dic Burg Warboln licgt bctlciitcnd 
tiefcr landeinwärts, n&mlich 1 Wcrst wcstlicli von 1'011. 

108. W i i r f s t e i n e  von I'/,' T~angc und 1 '  Brcitc in dcr 
Form Pig. 22, an einer Scitc, wie cs schcint, zugeschärft untl ihr gc- 
genüber di~rehbolirt. Matcrial : K a l k s  tc in .  Nach Mclliri, iri 
Hupcls nordischen Misccllcn, Stiiclr 15-17 Riga 1788. S. '7:;L-741, 
gefunden in der altcri Estcnburg TV a r  b o 1 a b(:i Poll, iiii Kirch- 
spiel Nissi des Kreises Harricn, in Estland. Die von Mcllin 
gcgebene Zeichnung wurde in Fig. 22 copirt. Mcllin Iiiclt rlirsc 
Steine fü r  Streitäxte, wogegen ilirr: Grosse und ihre Diircli1)oli- 
rung spricht, da ein ihrcm Schaftloch entsprcchcnder Ilolzsticl 
so grosse Steine nicht tragen konnte. Wahrschcinlichcr ist CS, 
dass wir es hicr mit Wurfgeschossen zii thun l-inbcn und um 
somehr, als, nach dem Clironistcn Heinrich dcm Letten, die Dä- 
nen bci der Burg Warbola eine Wurfri~nschicilc fur Stcinc zu- 
rtickliesscn und dicselbc sogleich von den Esten nachgcahint lind 
benutzt wurde. Auch in dcr altcn Estcnburg Soont:ig:ina, nicht 
weit von der Kirche St. Michaelis in dcr Wicli Estlnilds, soll 
der verstorbene Probbt Glandstrocrn iilinlichc S t ~ c k c  gcfun- 
den haben. 

109. S t r c i t a x  t voll sehr gefälliger Form, :ihnlicli Fig. 8, 
doch ohne knopfformigc Bahn. Länge 158, Hohe an dcr Schncido 
32, an der verdickten Stelle des Schaftlochcs 40, Dickc 53, Diircli- 
messcr des gerade und nur von ciner Seite getricbciicn Schaft- 
lochcs 14-25, Mittelpunkt dcsselbcn 98/60 Mni. Matt,ri;rl: Aiii- 
p h ibo l i  t ,  der wcnig vcrwittert ist Gcfuiidcn 1863 1)ciiii Itci- 
nigcn eines Armes der Narowa, C. eine Wcrst obcrlialb tlcs Was- 
serfalls bei Na r W a. In  dci. Sainmlurig der Altt~i.tIiuinsfoi.so11cr- 
Gellschaft zu Narwa. 

110. S t e i n e r  n e  W a f f e n ,  insbesondere Bruchstiiclrc tlcr- 
selben, sollen bci A s s a  m a l  1 a ,  einein zuin Giitc Borlrholiii in 
Estland ( ~ i o r l a i i d , -  nalie der Jcrwcnschen Grcnzc) gcliorigcii 
Dorfe, häufig beiin Pflugcn dcr Feldcr gcfundcn wc~clcii. Hier 
ging nach der Kalewipoeg Sage (Gesang. XVII S. 541 nebst An- 



merkung) Knlcw sicgrcich aus cincin Kampfc hcrvor. Vgl. auch 
IErusc Nccrolivoriicn, Nachtrag 1851). S. 8. 

111. 13 c i 1 m i t  S c  li af  t 1 o C h, angeblich aus Scrpcntin und 
schon gcscliliffcn. Gcfuntlcn I)ciin Stadtolicn W c i  s s  C 11 s t c i n  
in E5tlniid nach C. E. V. ß:icr iin St. l'ctcrshurgcr acadcmi- 
schcil Halciidcr 1864 l3cil:~gc S. 22. 

112. S t r c i t n x t  o t lc r  S p i t z h n r n i n c r ,  niir in cincr Halftc 
crlialtcri, mit Andciituiig (1c8 Schaftloclich; aiifFff.~llig (1:~s spitz, 
bciii:~lic kcgclformig zziil:~iifc.ntlc Eiitlc, Ii'ig. 12 Li~rijic des Bruüh- 
stiiclrcs 84, IIolic 47, Uicltc 80 AIiii. 11;ltcrial: 0 1 i golcl ns p o r -  
p h y r .  Funtlort: bciiii Pastorat P i  11 i s  t f c  r iiii Fclliiisclicn ICrciso 
dcs cstni6clicn Livl:~nds; 5% T G l ~ a u c r n  :tls Mctcorit odcr Blitz- 
stcin eingclicfcrt. Rstn. Gt~scllscli. eil Dorpitt Xr. 600. 

113. 13 e i l ,  ii n d u  rcli b o lir t ,  glatt iincl wolilcrlialtcn, Forxri 
dhnlicli Fig. 14. Litngc T>O, ßrcitc 33, Diclrc 10 Min. Matcrial: 
A p l i a n i t s c h i c f c r .  Funtlort: hcirn G i i t c W a . s t c ~ n o i s i m  Icirch- 
spicl Gros8 S t  Johannis dcs Hrciscs Fclliii iiii cstnisclicii Liv- 
land, im W:tldc, untcr ciiicin Baunistainmo, tief in dcr Erde. 
Estnisclic Gcse1lscli:~ft zu Doipat. Nr. 456 

114. W c b c r s c l l i f f f o r r n i g c r  S t c i n ,  mit eingclrcrbtcm 
Ausscnrnndc iintl cincr nicht ticfcri T~~ngsfiirchc aiif jcdcr Brcit- 
scitc, ahnlicll Fig. 23. Langc 52,  Brcitc 41, Diclic 1 9  Mm. 
Matcrial: gcincincr hiilbdurclisichtjgcr Q u a r z .  Fiiritlort: im Gc- 
bict dcs Gutcs A 11 a t z  lc i w W i (Kirclispicl Koddafcr, Breis Dorpat), 
an rlcr M'cstscitc clcs Pcipiis-Scc. Von dcil Uitiicril dcs Dorfcs Lalia- 
parra lango als hcilkrbftig bcniitzt. Estnisclic Gcscllschaft zu 
Dorpat. Nr. 56.3. 

1 1  W c b c r s c h i f f f o r m i g c r  S t c i n  F ig  23, mit Raiicl- 
kcrbc untl L&ngsfurclic auf jctlcr Brcitscitc. LBngc 75, Brcitc 35, 
Dickc 1 5  Min. Matcrial: lichtgraiicr, i~ndiirchsichtigcr gcmei- 
ncr Q u a r z .  Fundort,: bci K o c k o r r a  niclit wcit von Nr. 113. 
Centralinuscum zu Dorpat Nr. 6 

116. B c i l  m i t  S c l i a f t l o c h ,  in einem gut gcarbcitctcn 
Briiclistiiclr. Schricitlc 43, Dickc 45, Durchmcsscr dcs Schaft- 
loches 20 Min. Mntcriitl : D i o r i t ,  fcinliornigcr. Fiindort : bci 
D o r p a  t. Siimmlung d. cstn. Gcs zu Dorpat Nr. 686. 

117. U c i l  m i t  S c l i a f t l o c h ,  wovon eine I-Illlfte mit 
Schneide. J~änge  93, Holic 57, Durclimcssor  CS ~chafiloclies 
22 Mm. Material: D i o r i t. Angeblich bci Dorpat gcfundcn, 
doch nicht ganz sicher. Centralmuseuui zu Dorpat Nr. 1827. 

118. S c h l c i f s  t c i n .  Längc 85, Breite 35, Dickc D Xiil., 
ain brcitcrn Ericlc mit Loch. &l;itc~i.i~~l: fcinlrornigcr, grniicr quitiz- 
rcichcr G l i i n in  c r s c h i c f c r .  Aii tlcr Stcllc, WO cinst die Jla- 
ricnkii.clic iii Dorp:bt stand, ticf iii tlcr Erdc gcfuiidcii. Ccii- 
tralmusciiin Nr 1649 

119. S C li c i b C ,  lrrcisformig, cliirchbohrt, miihlstcinaliiilicli. 
Pig. 26. D~irciiincsscr 50, Dickc 12, Wcitc des Loc1it.s l ( i  Rlni. 
Matcrial: D o l  o m i  t ru c r g c  I. Gcfiiiidcn bcim Grabcn eines licl- 
lcrs in Dorpat, 10 Fuss tief. Saiilmlling dcr cstn. (icscllscli. 
zu Dorpat. Nr. 695. 

120 S t r c i  t h a  1x1 in c r ,  klciner, mit Schaftloch; cinc (Icr 
rcchtwinlrlig ziir Lailgc des t-cliaf'tlochcs stclicndcii Flaclicri 
coiivcx, dic antlcrt cbcn. Fig 3. Lltngc 82, Holic 30, lliclic 45, 
Mittclpurilrt des Schnftlochcs 36/46, Durchmcsscr dcsscll)ci~ 17 
und 20 Afiii. Xatcrial : Si C U  i t Fui~clort : W nr hu s (Iiirclispicl 
l'olwc, Iircis Wcrro in Estniscli Livlarid) I'/,' ticf in dcr Erde 
Sirnimlung d. cstn. Qes. zu Dorpat Nr. 460. 



Nach dieser Uchersicht gchen wir an die Sichtung und Ord- 
nung aller der aufgeführten Rcstc des Stcinaltcrs, gcrnäss ihrer 
äussern und inncrn Bcschaffcnhcit, ihrer Verbreitung und ihres 
Vorkommens. Dann folgt eine vcrgleichende Betrachtung der 
Bedingungen, untcr wclchen sowohl Stcinwcrlrzeugc, als andcre, 
dem Steinalter angehörige Denlrmäler bei uno und in bcnach- 
bnrtcn Gcgendcn, namentlich in Finland, Ostprcusscn und Scan- 
dinavien auftreten. Auf diesc Weise gclangcn wir zu Schlüs- 
sen tiber dio Zusammcngcliörigkcit, Zugehörigkeit und das Alter 
der Restc der Steinzeit, dic in cincrn letzten Abschnitte unter 
Hinziizichung von Sage, Geschichte und Sprache weiter ausge- 
dehnt und begrtindct wcrdcn sollcn. In  heiden Abschnitten und 
namentlich in den crstcn Capiteln, wurde eine gewisse Um- 

, ständlichkeit nicht vermieden, wcil der hier eingeschlagene Weg, 
odcr die Methode dcr Behandlung unscrcs Gegcnstaiides, bisher 
wcdcr iii klcincrm, noch grösserin Maassstabe versiicht odcr durch- 
gcfiihrt worclcn ist, und der Gcgcnstand selbst manchem einhei- 
mischen Lcscr ziemlich frcmd scin wird. 

Beginnen wir mit Form, AnarrAZ, Zweck und 
Benrbe#dtrwgezceCee dor bisher aufgcftihrten Gegenstände. 
Es liegen uns vor: 

Beile und Strcitaxte mit Schaftloch. . . 4 6  
Stempel zum Aussclilcifen der Schaftlöchcr . 8 
Undurclibohrte meissclförmigc Beile. . . . . .  14 
Beilc, die nicht gcnauer bestimmt sind, wenigstens 9 
Undurchbohrtc Beile, deren Rticken zur Befestigung 

. . . . . . . . .  besonders zugcrichtet 2 
. . . . . . . . . . . . .  Handmeissel , 1 

Hohlmcissel . . . . . . . . . .  3 
Durchbohrte Steine ftir Wurfapparate . . . . .  2 
Wcberschiffförmige Schleuderstciiie . . . . . .  7 

. . . . . . . . . . .  Durchbohrte Kugeln 1 

. . . . . . . . . . .  Dnrchbohrte Scheiben 1 
Schleifsteine und Probirsteine . . . . . . . .  9 
Nicht genauer bestimmtes Steingeräth, Kugeln etc. 17 

Die durchbohrten Kopfstacke von Beilen und Streiaxten 
bilden mit den dazu gehörigen Bohrstempeln beinahe dic Hälfte 
allcr Steinwerkzeuge und gehören durchweg G r a d  bei1 e n  oder 
Gradhämmern an, deren Schncidc parallel dem Stiel oder der 
LängsaxcdcsSchaftlochesläiift. Bei den h a u f i g e r n ,  e i n f a c h e -  
r e n - ~ o r i n e n  de durchbohrten Bcile schwankt die Stclliirig dcs 
Schaftlochcs zwisehcn der Lage hart an der Bahri und der Mitte 
dcs Beils; lctztcrc wird niemals erreicht, wcil sich in diesem 
Falle kein Glcichgcwicht zu bciden Seiten des Stieles einstellen 
konnte. Die Schneidc dieser Beile wurde ursprtinglich rcgel- 
mässig bogcnformig licrgcstellt und erhielt erst nach längerm 
Gebrauch und Nachschleifen, im untcrn Thcilc cinc etwas ein- 
gczogcnc, schrage Richtung und unter gleichzeitiger Vcrkilrzung 
des Blattes odcr der Klinge, mchr Dicke. Die Bahn bildet ent- 
weder einc mchr oder weniger regclmässige, vierseitige, ebene 
oder gcwdlbtc Fläche (Nr. 3, 14, 17, 43, 50, 99 Fig. 1. U. Nr. 39, 
41, 46 a. b. C., 52 :L. d ,  96.1, oder sio verlauft bandartig convex und 
geht ohne Kante in die Blattflächcn aber (Nr. 6, 20, 25, 36, 45, 
51. Fig. 2. 52 b., 92, 95). Als einzige Ausnahme wäre Nr. 2, , 

Fig 11, niit beinahc spitzem Riickcn aufzuführcii Die Blatt- 
flachen sind fast immer gcwolbt, tlic rechtwinklig zu denselben 
stehcndcn Flächcn eben. Wer uiiserc kleinen Bauerbeile und 
namentlich diese trcuesten Begleitcr der Esten lrcnnt, wird un- 
willklthrlich geneigt sein, sie iri engcrc, wenn auch durch die 
Bronze - Zeit verinit tclte Uezichung zu den bcschricbencn , ge: 
wölinlichen Steinbeilen zu setzen. Ein solches Vorgehcii, ohne 

I 
andcre Indicien, ist aber sehr gewagt, da die primitive Bcilform 
bei den mcisten Volkern gleich oder sehr verwandt crscheint. 

Die s e 1 t C n e r n ,  mannigfaltiger und zierliclicr gcarbeiteten, nur 
ausnahmsweise mit geradflächigen Sciten verschcncn 8 t r e i  t h äm- 
m o r  oder S t r c i  t a x t e ,  bcsitzcn gemohnlich eine nicht krumm -, 
sondern geradlinig verlaufende Schneidc und cin Blatt, das dicker 
ist als bei dcn so eben bcschricbenen Beilen, ferncr ein besser 
centrirtes, d. h. dem Gleichgewicht mehr Rechnung tragendes 
Schaftloch und einc kleine, keine Anzeichen von Schlägen tra- 
gende Bahn. Letztere crschci~it bei Nr. 5 (Fig. 4) 10, 11, 24, 84, 
94 (Fig. 6), 102 (Fig. 5), 106 (Fig. Y), 107 (Fig. 8), 109, 120 (Fig. 3) 
stumpf, ausgcbaiicht oder knopfförmig. Zugespitzten Rücken 
besitzen nur das Briichstticl~ Nr. 112 (F'ig. 12) und, nach einer 
MQndlichen Mittheilung, Nr. 40. Unter diesen Streitäxten wären 



als S C g e s t c n (Sicgerstcine) Iiervorzuhcbcn Nr. 107 (Fig. S), 54, 
109, 106 (Fig. 7), untl jcnc mcrliwiirdiqc mit gcboqcncm lZlnttc 
verschenc Nr. 03 (Fig. 9). Eine doppcltc Bclincitlc fiilirt nur 
Nr. 52 C. (ll'ig. 10). J3rucListii~lic durclibolirtcr wvitcr iiiclit gc- 
naucr zii bcstiniinciidcr Gratlbcile sirid Nr. 28,42, SH, 91, l l ( i ,  117. 

Wenn clic Bcstiininurig t1t.r zicrliolicr gcfoi-iiitc~ii, diirch- 
bohrten 13cilc zii Sti-cit:ixtc~ii, Troph:ltlii, Hcgcstcn, rl'l~orsliaii~incrn 
oder Pricstcrinsignic~n 1i:tuin zwt:ifclli;lt't ist, so lii~t t1:igcgckn tlic 
Kleinheit tlcs k3cli:~ftloclirs einiger, cinfitülirr g(:forintcr 13cilc liicr 
lind da zur Ausiclit gcliilirt, sic soicii iiiclit :~ls ~Vcrlizciigc zuin 
Ilaucri, sontlcrn zii 1'flugsch:~rcii odcr als lViirf-;csclios~ bcnutzt 
worden. Dic Ziirichtiirig dor Scliiicitlc, Spurcn voii Sclilagcri auf 
der Bahn ctc. sprcclicn iritlcsscn g:iiiz ciitscliic~dcn dilgcgcn. 

Dic 130 h r  s t e  m p c  1, otlcr ;~l~gcstiitztcii licgcl ziiiri Aiis- 
schlcifcn tlcr Bch;~ftloc.lic.r, findet man in Nr. 16, 2!1, 30, 52 C. 
(Fig. 13) U. 52t; g, 11, i. 8ic variircri in l,ii~igc iintl Dicke und 
sind ciuigc aucli aiii brcitcrii Entlc cbaii iiiid gl:~tt, walircntl an- 
derc dajclbst frische 13ruclifl;~clicn fillircn, die d;rr;liif hiiiwciscn, 
dass sic vicllciclit zii cincm grosscrn Gunzcn gchortcn Ilirc 
Bcstirnmung ist diirch ihrc und (lcr Schaftlochcr gcrciftc Ober- 
fläche, sowic das in Bcnrbcitung bcgrilfcnc Stuclc Nr. 52. cl. 
unzweiftlliaft fcstgcstcllt. Auch noch nntlcrc E!xcrnplarc wciscn 
tlarauf Iiin, datis die Bohrung des Soh:~ftloclics voii zwei scitcn 
glcichzcitig crfolgtc. In dicscm Falle standen vicllcicht dic 
Uohrstcmpcl fcst iirid wurtlc dcr zii tlurchbolirci~tlc Stciri gc- 
drelit. I n  andcrn Brillen mag, bci rulic~ldcrn Stein, die drc- 
hende Ucwcgung dcs Bohrstempels, auf die einfachstc Wcise 
vermittelst cines Drehbogcns (elastischcr lIolzbogcri mit ciiicr 
sehne die urn den Stcmpcl gcschlagcri wird) Iici*vorgerufcn 
wordcn scin. Vor dein Bolircn richtctc maii walirschcinlich die 
Bohrstellc diirch eine klciric Vertiefung odcr Griibc zii und 
arbeitete mit ($u:~rzsantl lind Wasser. Pur  ciric constantc, sank- 
rcchtc Stellung cles ßohrstcmpels wahrcnd scincr Thätiglrcit 
wurde niclit Sorgc getragen, da die Schaftloclicr fast ohne Aus- 
nahme otwas schief vcrlaufcn Ausscrdcin findct man beim 
Eingange eiuiger Rchaftloclicr cinc grosscre Griibc, zum 

Beweise wic stark der Stcrnpcl odcr Stcin bcim Begi~in der 
Arbeit schwankte, uiid folgt hicraus, dass selbst ein Apparat, 
wie die primitive Drehbank cler I<alm~iclrcn (Iilcrnm, allgcin 
Cul t~~gcsch . ,  Wcrl~zcugc U. Waffcn. 1864. I. 387) nicht  brauch^ 
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wurde. Die vcrhi~ltnissm&ssig grossc Anzahl unsercr Bohrstcnipel 
bcwcist, dass das Holircii mit Rtciii liicr gang lind g&bc war. 
Einige vicllcicht cingcttilirtc, sehr zicrlich gcarbeitcte Segcsten 
und Bcilc indgcii mit holilcn Rlctnllcylindcrri odcr rohrciifor- 
inigcn Bohrcrri aiis Erz (vgl. Kleinin, Wcrltzciigc und Waffcn. 
T. 78. uni1 Liiiclerischinit tlic Altcrtliiiincr uiiscrcr licidnisclicn 
Vorxcit. h1aiiiz 1864. Utl. I. IIrft VIII. Tab. I. Tcxt) diirch- 
bohrt wordcn sciii. Ziemlich siclicrc i3owcisc ciiicr I\lotallbe- 
nutzung bciiii Beitrbcitcn unscrcr, odcr in bcnaclibartcn Gcgcn- 
dcn gcfun<lci~cr Stcinbcilc, habe ich bislicr nur an c inc~r~  Exem- 
plnrc der Altc~rt~iu1nsgcsc~~~c11aft Prussia in Konigsbcrg (S. 
das drittc Vcrscicliiiiss ilircs Aiitiqunriurns Nr. 325) bemcrkt. 
An dein uiirollciidctcii Sclinitt ciiicr Scitciiflaclic dicscs Stiicltes 
crltciint inan nilmlich den unrcgclinässigcri Gang cincs sclinci- 
dcntlcn Dralltcs odcr ciilcr Pluttc, odcr Sclicibc. Bcilc, wo 
nach dcrcn Zcrbrcclicn ncbcn das :iltc Rohrloch cin ricucs gc- 
setzt w~irde, fchlcn untcr unscrii Excnip1:trcn. In dcn meisten 
Fallcn siichtc inan Stcine auf, dcrcn iiaturliclie Porin dein dar- 
zustcllciidcn Werkzeug arn mcistcn cntsprdcli, stutzte sie an 
grobcii Sclilcifstcincn (Nr. 17) vor1;iufig zii, trieb dann (Nr. 52 d.) 
dic Sc2iaftlochcr und schliff und glattctc sic zuletzt auf feinsrn 
Schlcifstcincn. 

Die u n d u r c h b o l ~ r t c n ,  mo i s sc l fo rn i igcn  Stcine mit 
nicht gerader sondcrn krumwcr Schncidc uiid convex ge- 
schliffenen Blattflachen, Nr. 4, 8, 15, 52 rn, n, o, p, q (Fig. 15) 
97, DS (E'ig. 14), 100 (Fig. lu), 113, dicntcn ~oi~zugswcise zum 
Anhaucn, Uchaucn und zum spalten dcs Holzcs und konnen 
daher zum grossten Tlicil als Iiopfstiickc von Bc i  l e  n (un- 
ter weiclicm a11gcmcincii Namcn sie hier zusainiiiengefasst 
wurden) angcschcn wcrdcn. Dic mit dickem Blatte wur- 
dcn viclleiclit mchr zuin Holzspaltcn, die mit dlinnerm Blatte lind 
scharferer Sclineidc zum Holzhauen benutzt. Man licss sic in Holz- 
sticlc ein, oder band sic an dieselbcii, ohglcich sie dazu selten 
besonders vorbercitct warcn, wic Nr. 85 (liig. 18) lind Nr. 86 
(Fig. 19). Ihrc Bcfcstigung konnte in dcrsclbcn Weise er- 
folgen, wie CS noch heut zu Tage hicr und da in unsern 
Baucrschmicden aiif den1 Lande 1nit eisernen, zum D~rchliaucn 

gltihcnder Eiscnstu~ke gcbrauchtcn Keilen geschieht. Diese 
werden nainlich in die, an eincm Ende eines Knuttels bc- 
findliehe Spalte und das Holz zu beiden Seiten 



des Eisenkeils festgebunden. Auf den Rtkcken des mit diesem 
Stiele eigentlich nur gerichteten Ih i l s  crfolgcn nun die Schläge, 
von welchen auch unsere Steinbcilo oilcr Keile clcutliche Spuren 
tragen. Die Stellc ziir Aufnalimc des Stcincs konnte sich ebenso 
an einem unter1 knieförmig gcbogcnen Sticlc bcfiriden, odcr es 
wurde das, in Art dcr Tonncnrcifcn zugcrichtctc Ende dcssclben 
um dcn Stein geschlungeri Eiiio aridcrc Wcisc dcr Bcf~st~igung 
mochte dic mit Bast, Ricmen oder S c h n ~ r c n  an Schäfte sein, die 
oben verdickt und ausgcliohlt warcn, doch zeigt keines unserer 
Beile eine Kerbe fiir Schnüre etc. Sic sclicincn meist als 
Gradbeile gedient zu haben, da die Schnciclcn stets an ciner 
Hälfte mehr abgenutzt sind Dafiir spricht auch, dass die Form 
dcr Qiierbcile sich nirgends in unscrn Provinzen boim Land- 
volk erhalten hat, während z. B. die Bewohner tlcr, vor nicht 
vollen zwei Jahrhunderten noch dem Steinalter arigehorigen aleu- 
tischen Inseln, beim Ucbcrgange eil den Eisenbcilen, dicscn die 
Form ihrcr früher üblichen stcinerncn Querbcilc gaben und 
auch noch gegciiwärtig dic Russcn fiir die Alciiten bcsondcre, 
eiserne Querbcilu anfertigen Bei den Kalinückcn ist das Quer- 
bei1 odcr die Schlichtcaxt der Zimmerleute ebenfitlle jctzt vor- 
zugsweisc im Gebrauch. Desscniingcachtct l h s t  sich immer- 
hin aniielimcn, dass unsere undurclibolirten Stcinbcile nicht 
ausschlieeslich als Gradboilc vcrwcrthct wurdcn Mit ihrer 
ßreitscite an oben erweiterte Schaftköpfc befestigt, stell- 
ten eic Querbcilc dar, die abcr bciin Geschiebcrcichtliuiri iin- 
serer oberflächlichen Rodcnbildungcn nur ganz riusnahmsweise 
als Hauen oder Hacken zurn Aufreissen eines Ackers dienen 
konnten. Uin die nleissclförn~igcn Stcinc zum Stoss odcr Wurf 
geschickt zu machen, liattc man sic, wie die Frarrica des Taci- 
tus, i n  einen langen Stiel einziilassen. Ir11 Nothfi~llc mochten 
sie, als leichter transportabel, auch in anderer Weisc, namcnt- 
lich als Streitäxte benutzt werdcn, obgloich cinc gute Holzlreulc 
kaum weniger gute Dienstc leisten musste Xndlich wäre noch 
zu bemerken, dass jede8 grösscre Stikck aus frcicr Hand eben- 
falls als Keil oder Mcisscl zu hrauchcn war, olino in der Weise 
wie Nr. 62 k. (Fig. 17), zum cigcritlichen Handincissel zugerichtet 
zu sein. 

Von H o  h 1 m e i s s s c 1 n odcr Schrotäxten zum Aushöhlen 
der Bau~nst~ämrne licgenenur 3 Exemplsrc Nr. 21, 2'2 und Nr. 
62 1. (Fig. 20) vor. Die d u r c h  bo h r t c n  und angeblich z u g e  - 

s c h ä r f t e n  St tkcko Nr. 108 (Fig. 22) wurden vielleicht mit 
Wurfmaschicncn in Bewegung gesetzt iund ebenso mag Nr. 83 
(Fig. 21) einem S~hlcudcrap~ara t  gedicrit haben. 

Dic w e b c r s c h i f f f o r r n i g e n ,  einander ciitsprcchcnticn For- 
men Nr. 13, lS, 44,87,101,114,115 (Fig. 23) halte ich für Sclileii- 
clersteine, deren sorgfältige Bcarbcitung voraussetzen lässt, dass sie 
nicht zum einmaligen Gebrauche da waren, sondern an Bast oder 
Riemcn bcfcstigt (doch nicht wie in Jürgen IIelin's Chronik die 
Schloudcr dargestellt werdcn) als Handwaffe, Kurz- oder Nah- 
Schleuder dienten, die inan nach dein Wurf zuriiekziehen konnte. 
Ganz dieselben Formcn werdcn z. B. in Lisch' Fricdcrico-Fran- 
cisccuin Lcipzig 1837 8. 146. Tab. 27 Pig. 19 beschrieben und 
abgebildet. Warum ich sic nicht für Klopf- odcr Schlagsteine 
(Nilsson) euin Bcarbeitcn dcs Feuersteiilcs haltcn kann, wird 
beim Matcrial unserer Stcinwerkzcuge crltiutert Nach angeb- 
lichen Spuren vom Schleifen glaiibtc Tyskiewicz die Form Nr. 
87 für einen Schleifstein zum Schärfen dcr Waffcn, neuern Ur- 
sprungs, ansehcn zu müssen, wogegen indessen, wenn sie aus 
Quarz besteht, wic wir spätcr erörtern, dieses Matcrial und alle 
unscrc, wcdcr Schlcifspurcn tragende, noch zuin Hinterlassen 
derselben geeignetcri, Stückc sprechen Endlich hat man auch 
behauptet, dass die wcbcrschiffformigcn Steine zu111 Netzstricken 
dienten, während wenigstens ein, am prcussisch Holländer Ka- 
nal iu Regierungsbezirk IZönigsbcrg in bcdcutender Tiefe, zu- 
sainmcn init einem cigerithümlicheii Messer, dessen Schneide 
aus Fcucrstcinstückcii bestand, ausgegrabancr Netzstrickhaken 
aus Knochen (beidc im gcliciiiicn Archiv zu Konigsbcrg aufbe- 
wahrt) in sciner Form ganz dcii dort gegenwärtig im Gebrauch 
bcfi~dlichcn holzcrnen entspricht. 

Uie d u r c h b o h r t e  K u g e l  Nr. 82 Fig. 25 mag als Spin- 
&Istein, odcr wic Tyskiewicz will, dazu gedient haben um, auf 
einen Stab gesteckt, cin sccptcrartiges Abzcichcn abzugeben. 
Pur ein Nctzgcwicht erscheint sic zu sauber gearbeitet und ha- 
ben sich dcrgl. Formen ausserdcm nicht selten in anderen Ge- 
,venden Europas an Punkten gefunden, WO man Fischerei nicht 
voraussctzcn kann. I n  dcn alten, sogenannten tschudischen Erz- 
gruben des hltai, insbesondere dort, wo zucrst 1573, durch Zar 
Iwan ~ ~ ~ ~ i l j c w i t s c h  berufene Schwcden Bergbau trieben, und 
später, auf yetcr dcs Grossen Antrieb, Sachsen das Bergwerk 
Schlangenberg (Smeinogorsk) anlegten, fanden sich Schlagsteino 



oder Hämincr ans Diorit ganz von dcr Ocstalt unserer Nr. 82 und 
mit wolilcrlialtcnc~n Scliaft und sehr starlccn Lcdcrricmen zur 
Befestigung der Stcinc :Ln dciisclbcn (Vcrgl 3an11c~r1 Ililin. ap- 
xeonor. 0611rec~sa TaO. IY.  CT. I ICTCI )~Y~T% 1857. 8 .  26'3--371 
311xnan1,~~,, o syAcrcrrx.r, Konnxa 8. 281 u T:h. I V  Fig. 12). Die 
Isländcr 1)cdicncn sicli riocli gcgcnw&rtig, erosscrcr, pl:ittcr, riiri- 
der, durclibohrtcr uiid mit EIolzntiol vcrseliciicr ß:~saltstiiclto zu 
Klopfern und naincntlicli bcirn Einrürniiicn von Z'fi~lilcn. 

Von der d u r c l i b o h r t c i i  S c l i c i b c  Nr. 119 Fig 26 ist init 
gutem Gruritlc uiizunchriicn, dass sic ein Piscliiictzbcscliwt!rcr war, 
wie man dcrglcicticn gcgc:nw~rtig, doch meist aiis tliii clibolirtt~nZic- 
gelstiicken bcstclierid, so hbufig in unsorn Provinzen aii dcri Netzen 
sicht. Zu bcmcrkcn wäre intlcsvcn docli, (lass in dcr cstiiischeii 
Kalcwipocg-Sagc (XI1 5 .  267) cin Miihlstcin, dcsscii Foriii ganz 
unserer durclibohrtcn Sc11cil)e cntspriclit, am Ende cincr Peit- 
schenschnur angcbrticht winl und als Pci tscl ici ib~sch~crcr  dient. 

Untcr dcn S c h l c i f s t c i n c r i  Nr. 0 ,  12, 23, 34, 35, 118 
und den Probirstcincn etc. Nr. 31-33 ist eigcntlicli nur die Nr. 23 
wegen ihrcs Vorkommcris, ilircr Dinicnsioncn lind Ausliolilung 
durchs Wetzen hervorzuheben; dic k l i gc l -  untl cif orni i g c n  
S t u c k e  Nr.26, 27, die inan als Schlcudcrstcir~c bczcichnct hat, 
scheinen mir natiirlichc Curiosa zu ecin, wclclie dic Aufinerk- 
samkeit von Naturkindern zu jeder Zeit erwecken iniissten. 

Mit Ausnahinc der Bohrstcinpcl und der vcrli&ltriissmässig 
zahlreichen webcrschiffformigcn Steine bictcn die Foriiicn unse- 
rer Reste des Stcinaltcrs wciiig Bcnicrkcnswerthcs oder Ncucs 
dar. Hervorzuhcbcn wiirc dagegen die gcringc Zahl dcr Holil- 
mcissel (3) und noppc lax t~  (1) sowie das Fchleii vor1 Qricrbcilen, 
von durclibohrtcii längern, wie man annimmt, zu Pflugscharen 
benutzten Formcn und dcr lrurz uuti spitz konisch angebohrten 
runden Stcinc. Noch auffdlligcr ist CS nbcr, dass bishcr kcin 
Messcr, kcin Schrnalmcissel, keine Sägc und namcntlicli kcino 
Lanzen-, Speer- odcr Pfoilspitzen und sogciianrite Langfläkker 
gefunden wurdcn. Air: rccliton Ufer des untcrstcii Laufcs der 
kurischcn Ba odcr sogenanntcn ßolclcraa, Werst unterhalb 
des Badeortes Diibbelu, in cler Ndhc cincs Kruges, wo sich ein 
nicht unbeliebter Lantlungsplatz der Flussfahrzougc bcfindct und 
auch der portus scinigallicus Heinrich des Lctton nicht gar weit 
entfernt lag, fand ich im Sande einige Feuersteinbruchstucke 

(Estnische Gcscllscliaft zu Dorpat Nr. 603), die man lcicht 
fiir Pfcilspitzcn odcr Laiigflnlilccr (Hiigcnow's Ja1ircsbcricht in 
clcu iiciicii Poiiiincrnsclicn l'i'oviiizi:~lbl;itt~ Bd. 111. S. 324 und 
Robcnbcrg in (Icn I):llt~~(:licii Stutlicii Ja1ii.r. S V I .  Heft 1. S. 42 
R O W ~ C  Stccnstriip's Iiiimotl 1Ir I'rofcssor \Vorsnacs Tvcdeling af 
I-;ten;tltlcrn. ICopcnl~a~cii lS(i2. S. 33) lialtcn konnte, wciin nicht 
dcrglciclicn Iilcine, nie :~bcr grosscrc iiiizwcifclliaft iintOrliclie 
Feiicrstcinsplittcr aucli : ~ i i  tlcr gaiizcii Wcstkiistc tlcs rigischeii 
Mccrbuscris hicr uiid tl :~ gcfuiidcn wiirdcu. 

Die ganz :~llgcmcinc I~ctrncliturig dcr Form, 13carbeitullg 
und des Z W C C ~ P S  urisci.cr k3tciiigciatlic, oliiic dcrcil sichtun-; 
i i ~ c h  Fundortcrii und ohric ciiigcliciidcrcil Vcrqlcicli dcrsclbcn init 
dem Rlalcriitl inchr odcr weniger l)cnnclibartcr Gcgcntlcn, fiihrt 
nach tlen vorlicgentlt.n, frcilicli nicht, zalilrt~iclicii 8tOciicnzu folgcn- 
den Schliisscn Stcinwerlczcugc wurden, wic die nicht vollcndcten 
Htiicke lchrcn, von dcn Hcwolincrn iiiiscrcr Provinzen und in 
denselben angcfcrtigt Obglcich sic in] iillgcinciiicn wenig Man- 
iiigf:tltigkcit aufwciscn, so kornnicn docli ganz roh gearbeitete 
Excrnplnre nur sclir sclteii vor, woraus gcsclilosseii werden kann 
dass eiitwedcr die Buiist tlcr Stcinbc:trbcirung hier cingef~hr; 
wurclc, odcr, dic Stciri~vcrkzciigc aiifcrtigciitlcu Volkcrscliaften 
eingcwandcrt sind, iiaclidcm sit, das crstc Stadiiim clcs Steiual- 
tcrs durcligcmaclit liattcn. Zwisclicn der Art  der ßcarbeitung 
lind dcii E'orincri eiries grosscn Tliciles dcr undurcl~bolirtc~i Bcile 
odcr Mcisscl und dcr Scgcbtcii fiiidct ein so grosser Unterschied 
ßtatt, ditss dardus sclir vcrscliicdciio Culturzu,t%ndc desselben 
Volkes, oder iiiclircrcr ciiiliciiirisclicr, otlcr bci~aclibartcr cindrin- 
geilder Volkcr zu cntncliincn sind. D:t noch lcciric Steinrestc ge- 
fuiidcn wurdcn, clcrcii Vcrwcrtliuiig bciin Aclicrbau walirschein- 
lich gcinaclit oclcr fcstgcstollt ist, so lasst sich wohl annehmen, 
dass clic Bcwohiicr unscrcs Areals ilir Stcingerath vorzugsweise 
zum ßcarbcitcii vor1 l-Iolz, bci dcr Jagd,  bciiii Bampfc und viel- 
lcicllt aiicli bciin licidnisclicn Cultus bciiiitzt liabcn. Sie waren 
daher in ciricm l'hcilc ihrer Hciiiiatli :~~iss~hlicsslich Jagd und 
Fiscllcrci trcibciitlc, ltricgcrisülic Vollicr~cliaftcii, w ~ h r c n d  dio 
Wahrschciiilich1i~it eiucr 13cnutzung dcs Eisciis zur I):trstcllung 
mehrCrCr Htciiibcilc, wcriigstciis bei ciiiigcn Vollrcrscliaftcn, auf 
weitCr voige~chrittcric Ciiltur und auf cinc spätcrc Zeit, oder 
auf die Einfuhrung aiiswitrtigcr Stci~iwerkzcugc hinweist. 



Die mlnernUlsclle Natur unserer Steinwerkzeuge be- 
treffend, konnten bisher folgende Gebirgsarten nachgewiesen 
werden: 

1. D i a b a s p o r p  h y r ,  d. i. sowohl Augit - als Oligoklas- 
Porphyr. Aus A u g i t p o r p  h y r  bestellen die durchbohrten Beile 
und Streithämmer Nr. 10, 14, 28, 41, 42, 4 6 a ,  50, 52 b., 94, 
95, 96, 106, die undurchbohrteii Nr. 4, 52 m., n. q, und Nr. 97, so- 
wie dio Bohrstempel Nr. 29 und 52 h. Die angeschliffenen Stticko 
zeigen an dcr Oberfläche, namentlich werin diese ctwas verwit- 
tert ist, cinc gritne chloritischc Gruridmttsse, kleine wcisse erdige 
Feldspathflecke und zalilrciche bis I/," Durchmesser erreichende, 
schwarze nicht verwitterte und daher glatt gebliebene Augit- 
krystalle, die sogar zuweilen ctwas hervorragen. Auf frischem 
Bruche und bei nicht verwitterten Stticlren hat dieses Gestein 
eine ziemlich gleichinässigo, dunkelgrüne F ~ r b u n g ,  in welcher 
sich, auch schon dem unbewaffneten Auge, einzelne glänzendere, 
tiefer dunkle Flecke bemerkbar machen. Unter der Loiipe un- 
terscheidet man auch hicr chloritartige Schtippchen, wcisse, 
graue oder grtinliclie Feldspathpartickel (Oligolrlas) und dio 
schärfer begränzten Augitkrystalle, deren Inneres nicht immer 
ganz gleichförmig, sondern hier und da chloritisch erscheint. 
Eine dichtere, aphanitisclie Grundmasse, mit eingesprengten Au- 
gitkrystallen uiid weniger Feldspath, wiesen die Nrn. 14, 52, b., 
q U. 97 auf und ist deren Gestein dem bekannten U r  a 1 i t p o r p h y r 
des Fleimser-Thales in Tyrol noch ähnlicher als das erstbe- 
schriebene. Ohne vorgefiindene odcr hergestellte frische Bruch- 
fläche gelingt die Bestimmung dieser Gcbirgsarten nicht. 

Der O l i g o  k l a s p o r p h y r  ist durch die Beile oder Streit- 
hämmer mit Schaftloch Nr. 46, b., 51, 107 und 112 vcrtretcn 
In  einer dunkelgrtinen, chloritischen oder aphanitischen Grund- 
masse sieht man hier zahlreiche, weisse, d ~ n n e  Oligoklastäfelchen, 
die auf den Schlifffl&chcn wie verworren strahlige, oder fi1z:irtig 
gruppirte Nadeln erscheinen und an den Nadelporphyr von Chri- 
stiania erinnern (L. v. Bilch, Reise durch Lappland und Nor- 
fvegcn. Bcrlin 1810. I. 106). 

2. D i o r i t  (Hornblende und Albit) in  mannigfachen Ab- 
anderungen des Kornes und dcr Färbung, lieferten die dureh- 
bohrten Beile Nr. 2, 5, 6, 17, 24, 2 4  43, 46, C., 52, a., d., 99, 102, 
116, 117, die undiirchbohrten Nrn. 8, 52, o., p., r., 100, dici Meissel 
Nr. 52, k., 1. und der Bohrstempel Nr. 16. Aus H ~ r n b l e n d e ~ e -  

stciii (Ailiphibolil) bcstcht das rlurclibolirtc Bcil Nr. 52, C und 
tlic Scgcste Nr. 109. 

3. S i c n i t (Qii:ire, li'cldspntli, Ilornblciidc und inelir odcr 
wclljper Gliiiimcr) biltlct dic durclibolirtcii ßcilc Nr. 36, 45, 88 
91, 120, und dic Uolirstciiipcl Nr. 30, 52 e., f., g., lctzterc und, 
NY. Y8 bcstclicii niis bcsoiitlci*~ liartciii quarzreioiiciii Sici-iit. 

4. G r:i n i t ,  fciiilioriiigcr, liefcrtc das Material zu dcn 
diirclibolirtcii Stiiclcvn Nr. Y lind '32. 

5. G l i i n m c r - G n e i s  Nr. 11. 
6. S c h i c  f r i g c  G c s t c i n  e siiid in niclireii Abäridcrungeu 

vcrtrctcii. Aiis Ap1i:initschicfcr bcstclit das untfiirclibolirtc Beil 
Nr. 11.3, auc: T;illrhcliicf'c'r dic ciitsprccliciidc Forin Ni.. 98, :IUS 
Glililliicp-, T]ioii - u l i f l  Z(ichclscliic~fcr tlic Hclilcif - uiid l'robir- 
stci~ic Nr. 118, 33, 3 4 ,  3.5, 31 iirid 38. 

7. 8 a n d s t c i i i  bilclct die Sohloifsteiiic Nr. 9, 12, 23 und 
87 0). 

8. Q i i a r  zfc  1s odcr Quarzit, das diircliholirte Bcil Nr. 39. 
9. R c i 11 e r  Q u a  r z ,  tiic wcbcrschiffförinigcn Steine Nr 13, 

44, 101, 114 und 115. 
10. F c 11 c r s  t c  i 11, das undurclibol~rtc I3cil Nr. 15. 
I l .  K : ~ l l r s t c i i i ,  dic Wiirfstc:inc Nr. 108. 
12. D o 1 o iii i t ,  (lcn Nctzbcscliwcrcr Nr. 118. 
Aus diesei. Ucbc~rsiclit crlicllt, dass Augit- iirid I-Iornblcnde 

f[tlircndc Gestcinc vorlicrrsclicii. Uiitcr dciisclbcn bcvorziigte 
man rlcn lciclitcr zu bcarbcitciiclcn wciclicrii uxd aalic11, nicht 
briicliigcii D i a b a s p o r p 11 y r u u (1 D i o r i t. Erstcrcr liclfortc im 
Güiizcii 2 3  Stilckc, n;iiiilicli als Aiigitporplyr 12 diirclibolirtc, 5 
untlurclibolirte Ucilt: und 2 Bolirstcriipol; nls Oligolilasport>liyr 
4 durclibolirtc Beile. i\iis Diorit und hinpliibolit ( 2  Excnlpl.) 
kamen 16 diirclibolirtc, 5 uiidurclibolirte Stiiclro, 1 Iblirstcmpcl, 
2 Hand- und Holiliiicisscl vor, in Suiliiii:~ 24. Aiif dcn l)i:il):is- 
porphyr fallrn (lic nIlcrzicrIictisten B'oi-incn Nr. 10(i, !14 (.\llg:.it- 
porphyr), sowie Nr 107, 112 (Ol ipol t lasp~~pl i~r )  un<l tlic ctwas 
wcriigcr eicrliclicn Nr. 5, 52 C., 102, 109, t~iif dcii Diorit 

Viel scliwcrer zu bcai.bcitcn lind briicliigcr war tler qunrz- 
f~liPcii(lc Y i C ii i t , von wclclicni niich nur 5 dui.clibolirtc Rcilc 11. 
4 durüll lIrirtc ausgczcichrictc Rolirstciiipcl vorlicgcii, fi:rncr der 
Granit (2 xx.). Scliicfi.igc Gcstciric W urdcli fast niir zu Sclllcf- 
stcincli benutzt, zu letzter11 aiich S;~ildbtcin. Gcnibbc gyosscre 
W ~ r f ~ c s c h o s s c  machte man aus lialkstcin, kleiilcro fiülilcucler 
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fiir die IIand aus den1 Iiärtcstcii Stein, den man lcaiintc, ii8iiilich aus 
reincm Q u a r z .  Letzt crcr bildet uiiscrc wcbcrscliiff'forinigcn Stiicko, 
tlic ich, ausscr andcrn frulicr erwbhutcri C$riindcii, fiir Sclilcii- 
dcrstcine halte, wcil Y ~ C  wegen ihres Materials :ils SchleifAtcin 
riiclit zu vcrwertrieri waren und wcil riian siu bei uiis, wo der 
Pcucrstciii und Fcucrstciiiwcrlizeugc fehlen (siclic spirtcr), aiicli 
niclit als Schlag- oder Klopfstcinc (Nilssori) bciiutzcii lronntc. Ilirt, 
fIcrstcllung und sauborcBcarbcitung ist oliiicl3iscii lrauiil (lenkbar. 
DicNr. 87 kcniic ich aus cigcricr Anscliauiiiig niclit, und inag, wcnii 
sie niclit aus Quarz, soiidern Saridstcin bcstclit, iii dcr That ein 
Schlcifstcin wie Nr. $4 (Fig. 24) scin. Aiicli ICloir~ni (illlgciiicine 
Culturgcschichte, Werkzeuge und Waffen 1854 I. 87) iiicint, dass 
die wcbcrschiffförmigcn Stcinc, von ~vclcl.icii ein Exciriplar aiis 
Feiicrstcin aufgcfuhrt wird, Schlcifstciric gcwcscn sind, wcil 
man dcrglcichen Stcinc fanti, dcrcii aiisgescliliffcncr Iland 
einen Mctallrcifcn mit Ring fdlirtc, welclicr Ictztcro zuui Dc- 
festigen an den Giirtcl gedient I-i:~bcii soll. 1)icsci. Ring lco~intc 
aber cbcnso ziiiii Anbringen ciiicr Sclilcudcrsclinur bciiiitxt wer- 
tlcn, :buch ging durch Anbriiigcn eiiics Mctallrcifcns c i~ i  gI'OS8Gi. 
Thoil des Htcincs für dic Sclileiftlibtiglreit verloren, sowic end- 
lich die Elauptfrage, ob sich der Pcucrstciii zuin Schlcifstci~i 
cignct, von Klcriiin niclit bcriiclcsiclitigt wurtlc. 

rlllc ol>cii gcmnntcn Qcstcinc findet niari, niit Ausnaliriic 
des bci iins auch aiistclicndcn I<alkstcins der Nr. 108, und un- 
tcr Vorbclialt ciiicr gewissen, don Fciicrstciri trcffciidcii Ein- 
schränlrung, in don Gescliicbcii und Clcrollcn tlcr Ostsecprovinzcn. 
Da aber d:~s Matcrial diescr (4cscliicbo ;iiicli anclcrwcitig ange- 
troffen wird, und cinc nur unscrcri Proviiizcri cigcnthiiitiliche 
Gcbirgsart nicht in dcn Stcin-tvcrltzcugcii vcrtrctcn ist, so bruuclieii 
dieselben durchniis niclit lediglich irincrlialb uiiscrcs Arcals an- 
gefertigt worden zii scin, sondern konntcxi zum Thcil eingcfuhrt 
werden. Namentlich ist zu bctoncn, dass dcr Aiigitporpliyr 
nicht häufig bei uns vorlroinmt und dcr Oligolclasporl~liyr nur 
einrnal am Windaucr Stranclc gcfundcii wurtlc. Ailch in Pin- 
land ltcrinc icli dcn A ~ ~ i t p o r p h y r  aiistclicnd nicht, sondern nur 
aus Gcscliichcri bci IIclsiiigfors, obgleich cr ohiic Zweifel in dcr 
finisclicn Region ansteht, wiihrcnd rlic Hcimatli des 0ligolcl:ts- 
porphyrs (Nadclporpliyr) wohl bci Chri,rtiania gesucht werden 
könntc. Allc Absudcrungen des Diorits, sowic des Amprii- 
bolits unsercr Stcinbcile, sind lcicht auf Finland als Mutter- 

I:lrid oder Ui.tlucllc tlcr i i i  tlcii Ostsccl~roviiizcii vc~rI)rcitctell {Ir- 
rittischcii I3loclcc i , i i i~ i ic . l~z i i f i i l ire~~.  C)(T qii:lrzroic.lic, zu Dolly- 
stciiipdiii bcsoiitlcr., gciSii cr\t~i~liltü Sicnit tliithpriclit volilioiniiicu 
tlciii von tlcr 111501 IIoc.lil:intl (iin fiiiisc.1ic.n RIcci.biisc~ii), cr 
in N7cst ciiicr Qii:irxporplryr-Xoiic, iii~iiiciitlicli MV-liüli voni IJorfe 
I~~ii~~i:~lci i l la ,  :liiftritt 

ß t ~ ,  wctlcr in qrossclrii (7cscliicl)cii iiocli :ii~stc'liciicl iii dcni 
Tcrr:iiii 1111scrt~r ~ ~ ~ v I I I \ \ ' ~ ' I ' I < z c I I ~  \~oi.li~iiiiii~iidc F C i i  k. r s  t C i i i ,  ist, 
wie obcii :iiiqcg~bcii \viii.tlc, nur ciiiinal (Ni.. 1.5) vcrtrctcn. SInii bc- 
incrlrt :LII ( I ~ C S C I ~ I  St i~cI<(~ lrcin~ Spur voiil Hcliaucii, iioiitlcrn iibc~ttll 
ciiion giltcri Hclilit-1: 1)ci. hlirrigel aii Ncsscrn, L'ti~ilspitzcri ctc., 
den wir 1)ci 13ctrüc~litiiiig clcr E'oriilcn lic~rvoi.li~bcii, fallt init 
clciii 1i'~~lilcii (Ich l~c i ic i - - t~ i i i~  :tls tlcs zii tlt~iisc~1l)c~ii crfortlcrliclicn Na- 
tcrinls z~is:i~t~ilit!ii. Liiis (li(:s(>ri Uii1st~ndc1i xiclicii wir aber tlcii 

so\v(:it CS der gcriiigo ~ t o t t '  or1:iul)t - sialicrii Süiiliiss, (lass 
tlic Bcwolincr nns(\i.ci. iiiitl ciiiigcr 1)ciinclit)i~rtcr Ir'roviiixcii \v\.äh- 
rcritl jlwor Stciiizcit die sc:~iidiii:~visclicii Vorkoiiiiilnissc dt:s Pcucr- 
stciri~ iiiclit li:lniitc~ii, iiiitl  iiiit kciiiciil sc:iricIiii:~vixclicii Stuiniilc 
wii,lirc~icl ciilcr Ztit \~crl<clii.tcii, in mclclicr tlcisclbc siüli ~iocli der 
\Y;LffbIl l l ~ ~ t l  W~~i.lri,ciigo :~iis k'c~ucrstciiii I)ctliciitc. 

L)io Iiaufige 11iig:ibo voii Hci.licii t,iii, als 13cstiiir(ltlicil 11x1- 
sercr Bt,ciiil~(:iIt:, 11al)t. irli lrcliii ciiizigcs 1121 bcstcitigt gc+'ii~iclc~~, 
lind iniiss <lalicr tlic: ISsistc~iix tlicscs, iii tlcri Ostsccpi~oviiizcii 
dcr iii (4cscliit:bci1, iiocli ;iiistolicii(l vorlroiiiiiiciitlcii ,Iliitcri;ils, 
auch als ciiics ciiigdlilii.tcn abwciscii. Iii elcti rritbistcn Pällcn 
wircl iii:ln s t :~t t  Sorpciitin, Diorit zu sctzcn 1i:~bcii. 

Eillc J3estiiiii1iiliig~ tlc~s illltc1i.s tlcr Btciii~~i.lizciige iincli tlcill 
Gi.adc ilii*cr Vcr\vittcrriiig ist vor dcr II:iil(l uiiniii(y1icli. Sollte 
es ;%I,cr irgciitlwo ;t:liiigcii, a11f niidci'c~ni Weg(: j~ i i c s  Alter gcn;iu 
f'cstzustcllcn, SO g e \ \ r ~ ~ ~ ~ i e  ii~ili i  eil) giiti>ii A~ili:iltspiliilit fiir tlic 
AbSClliitzi~iig ~ C H  Alii;issos tlor Vci.wittcriiiig gcwissor Qcstciiic, 
obglcicli (I je vc:rsc:liic~~l(~iic: N:ltiii. tlcbr l~iintlstcllt! iintl i liincr lil j ~ ~ ~ ; ~ t  j- 

sclien Vorliältnisst: aiid(li.c, 1)oi I~iisr~iig dieses Pro1)lciiij iijcht 
iibcrsclicntlc Scliwici-igkcitcn tlarbiotcii. 

Von i~iiscrri ES~:IIII)~:I~CII siiiil iiil ~ill:'ciii(:iii(:il die 
gcarbcitctcn niioh :~iii inc:irtcii vor\vittci'tS. Kc]>i. ;cuftiillig iilill fiir 
bctlciitcii(lo :\Itcrs~iiitcraciii~~~c sl~i.c:cll(:n(l, ist <licsc J ' : ~ ~ ü ~ ~ l ~ t ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
z. B. nri  folgcricicii, a u s  (:iii iiiitl (lciiisc.ll)oii Al;itc~ri;~l I ~ t : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ] ~ ~ ~ ~  
Stocken: : ~ n  dc!iii i i r~sy~i~~~i( : t~~is (~l i  gcforiiitt:ti, ~ I i ~ r c l i l ~ o I i ~ t ~ ~ ~ ,  scllr 
"ark verwittcrtcn Uoil NL 41 und der guuz glüttcli, saubcru Scgesta 
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Nr. 106 aus Aiigitporphyr; an Nr. 25 1111d Nr. 102 aus Diorit. 
Durch den Nachweis dcr mit Eisen Ircarbcitctcii, vebcrschitf'formi- 
Sen Hclilcudcrstci~ic uncl durch dic vcrschirdcncn Vcrwittcriiiigszu- 
stilntlc grwisscr Stiickc, wird dahcr dcr frulicr iius der Forni ctc. 
(ler Stciiiwcrlrzcuge gczogcnc Schliiss, dnss wir in uriscrin Tcr- 
rain sowohl altc, vor I<cniltlliss dcr MctC~I1c, als vicl ji'irrgcrc, 
nocli in dcr Zcit dcs Eiscngcbrauchs vcrwcrtlictc Itcstc der Btcin- 
poriodc bcsitzcii, bekräftigt. 

dcr Vcr f f~c i rung  Gchcii wir ,jetzt an cinc Bctrachtiin; 
odcr Vcrbrcitung unscrcrRcstc des Stcinaltcrs nücli den gclgciiw¿tr- 
tigcn ct1inogr:ipliischcn Verhultnisscn, unter Ilcrucksichtigung ih- 
rer Forin und ihres Matcri:lls. 

Aus E s t l a n d  untl  dcrn cs t i i i schc i i  T l i c i l c  L i v l a n d s  
sind bisher zu wenig Itcstc bekannt gcwortlcri, uiiz auf dcnsolbcn 
sichcrc Sclil~issc zu bcgrliiidcn. Das hisclycbict (Ocscl und 
Moon 102-104) uni1 ilic Kilstcn (Pcrrir~ii, J'ollliiill, Jiililioli~, War- 
bula iirid Narwa 105-109), braclitcn vc r l i a l t i i i s s i i i~~s~  iiin mci- 
stcii 1l:~tcri;il. Andorcrscits wiirdcri an so v ~ r s c l ~ i ~ ' d e n c ~ i  l'uriktcn 
dcs Biririetilarlclcs (Assaniall;~, Wcsrnbcrg ' ), Wcisscnstcin, l'illist- 
fcr, Waitciiiois, Allatzlriwri und I<ocliorrs, I)orp:it, Warbus, Nr. 
110-120) Rcstc des Stcioaltcra gchiidcri, d;isb hicr(lurch cinc 
friihc Uc1i:~iiiitschaft mit clcin Irincri~ des l~aiiclcs, odcr cinc sclion 
im Steinaltcr lilm das ganze Laritl, wcn :iucli sparsuin aus- 
gel>rcitctc Ucvolkcrung bcwicscn wird. Es  ist kein unvol- 
lcndctcs E.xcmp1;ir da, ;iiis welilicin iiiaii auf (lic Aiifcrti- 
gung der Stciebcilc ioi Ort iiod Stcllc selilicsscn Ironntc. 1)ann 
f&,llt sogleich auf, dass d l c  liicr bclraniit gowordciicii Ü~gcrisBri(le 
zu frictlli<:licr Ucsclihftigung weniger gccigiict crsclicincn und 
dallCr auf cinc liricgcrisclic Ilcvollccriing liiriwci~cii. gntflicli ist 

noch die bcdcutc~~clc Vcrscliictlciihcit iii Icoriri i i r i t l  M:~tcriul die- 
ser Stuülcc licrvorziilidcn Der rolic vcrwittcrtc Hteiii1i:iiiitncr 

aus Sienit von Wi~rbus, das A~~l i :~oi t sc l i icbr -h i l  von l'illistfcr 
und dcr Spitzliamnicr aus Oligoliluapor~iliyr von Wiistcmois, so- 
wie die sauber und walirsclici~ilicli sclioii rnih cisirncn Iiistru- 
mcntcii gc:irbcitctcn, ]{:iii~n arigogritbrieii Streitarte otler S<-g.e- 
stcn von Narwr, Polllriill lind Lililiola, Oase1 oiitl ricllcicht mich 
von Pcriiaii lind Moon, gch<>reii sclir ~ c r s c h i c d ~ ~ ~ c r i  Zcitcii, vicl- 
leicht auch vcrsdiicdancn Quollcii an. Ebclifills iicucrcr, 

höchst wahrscheinlich mit Eisen aiisgefiihrter Arbeit sind 
die wcbcrschiffforiiiigcn Stcinc aus Quarz (115 uiicl 114 im Iiirch- 
spiel Koddafcr nin l'cipi~s) und nocli jungcr dic aus anstchen- 
dem, einliciinisclicrn Material und dahcr an Ort lind Stellc angc- 
fcrtigtcn, durchbolirtcn Kallrstuckc von Warbula untl Soontagana 
(Nr. 108). 

Im l c t t i s c l i cn  L iv l a r id ,  mit Ausnahme tlcr Diinaufcr, 
sind uns tlic unsyinnictriscli und roh aiis Diorit gcnrbcitctcn 
Bcilc von Ostroiriiusk arn Burtucckscc (09 und 100) und der 
wcbcrscliifff~ruiigo Stein (101) von Panten bclraniit, die wahr- 
sclicinlich cincrn iirspriiiiglich nicht lcttisdlcii Qcbict angchö- 
rcn. Dic Sclilciktcinc voll Crcmon und Scgcmold und Asche- 
radcn fallcn :~bcr, wie wir spatcr sclicn wcrden, nicht mehr 
in das cigcntliclic Steinaltcr odcr die Stcinbcilzcit. 

t lr u r  l :~n  d odcr dic lrurischc IIalbinscl mit vorherr- 
schcnd lcttisclicr und etwas livischcr Bcvollrcrung, licfcrto von 
durclibolirtcn Bcilcn odcr Stroitaxtcil, mit einer Ausnaliirio (Kr 5 
Gross-Autz), nur plurnpc und starlr verwitterte, dalicr schr alte 
Excniplnre. IIicrlicr gchorcn (3apsehtcri (Nr. 11 Gncis), IZriitcn 
(10. Augitporpliyr), Gross-Butz (3. Granit), Schlccli (17. Diorit), 
Asuppcn (14. Augitporphyr), Widclsce (20), und Schlock (24. 11.25. 
Diorit). Uci Kabillen (l(i. Diorit) Irani auch cin abgciiiitztcr Bohr- 
stcinpcl vor. Einzig in sciilcr Art dastoliend ist der gc- 
schliffcnc E'cucrstein-illcisscl von Asuppcn (X), sowic dciin auch 
dic bcjJcn iiolilmcisscl (21, 22) aus tlcm Schlaniiii des abgclas- 
scncn J\-itlclscc , cine in unsern Provinzen scltcric Forin sind, 
von n-clchcr sich nur noch ein, doch anders gclrautcs Excnl- 

plar (52  1.) iin liurischen Obcrlandc vorfind. Dcr Witlclscc bc- 
findct sich iin livisclicu Gcbictc. Von Capscliten und Wensaii 
waren ausscrdciii 3 mcbcrschiffformigc Stcinc (13 iind 18) zu 
crwähncn, die aber niclit gcnaiier bckannt sind. 

N:tcli ciiicin wohl lrauni zuf&llig.cn Fcliloii der Steinbeil- 
f~indc,  wclchcs l\littellrurl;tiid iii clersclbcn 9 r t  ziir Linlrcri dcr 
Oiilia, wic das Innere Siidlivlands zur Rcclitcii tlicscs Flusscs 
trifft, I r o r n i i i c i i ~ ~ i r z w i s ~ h c n F r i c d r i ~ 1 i s s t a d t  U. J a c o b s s t : ~ ( I t  
und siidlicli bis iibcr Sclburg hinaus, in ein von Letten, Dciit- 
schcu, Polen und ciuigcii Wcissrusscii bcwohntcs Gcbict, wo 
die bisher gcsamincltcn, nicht seltcncn Stcinrcstc iiiitcrcinnn- 

der eine gewissc Ycr~vandschnft zeigen. Alle Stcinbcilc, die ich 
aus ~igoncr Anschaiiung von Ascheraden, Stockmariushof, St.dbli- 

*) Zufolge einer, noch dem Druck der ersten Bogen eingelaufcuen Mitthoilung, 



ten, Cicll)urg, I<rciitzburg iintl Abclliof (Nr.  28--50) kenne, tra- 
gcn tliis (:,'I)L'IL~ C dvr Eiiifitclilicit, ~vciiigt,r giitcr ErlialtiiiIg und 
st;~rI<or V(~r\vittcrlilig. ü:is hl;~tcrii11 l~ctrelfci~(1, wiiri1~'n liicr 
Di:iI):i~porpIiyrc offt~ri1)ar bcvorziigt; cs f;liitlcii sich 1)iblicr nur  
diirclibolii-ttl I3~ i lc  i r i  14 Exciiipl:ti~cri iiii(1 oiri wcbcrsüliiffforinigt~~* 
Stc,iri. Zwei J3olirbtc~nipd ( ( - ! I ,  30) clriniicLi.ri tl;iran, diiss clic Go- 
gcii"t;~nclc :in Stcllc iiii(1 Ort vcrfci-tipt wiirtlCn. 

1)iv 1>i11i:~ aiif.w;~i-tb w;~ridt~riid, gt~l:~~igeri wir niich lhno;ercr, 
ab(~rni:~ligc~r ~Tritc~i.~)rrcli~iiig,  cr i t  iiii o s t 1 i cli(, n Jli i n 1i c l  d e s  
k11 r i  s c  11 ( 5 1 1  0 1) CI' ]  :L 11 (I zii ~ I I I C ~ I I  11(~11~11, :1n Stoi~i~cstc i l  bc- 

hoii(It~i-s i~t~icIi(~ri , von 1,it;iiici~ii I )~~\~~ol i i i t cn  ll(~rr:iiii. IIicr wiir- 
tlrii zu i.c.licii tlcu I'lt~clrc~ri ICr:~sl:~w , L)r i~ i :~  nnd (1cr St:~rohtci 
Br;isl:iw, : k i i  tlcr liiil<c~ri 8ciic ( 1 ~  111iii:i, in ciiit~iii Uinlcrcisc von 
c. 20 JTtbrst, i i i sb~~oi i t l (~rc  abcr 1)ci Erigclsbiirg, I'1:ltcr-Ariiicnhof 
iln(l W;ii.nowit~z, 30 Striiircstt> (52-81) niif'gt~fiintlcn. IA(~idcr 
sind riur 17 tlcrsclbeil gciinuc,r boli;lniit, tlic intlcssfn clurcli:~n- 
gig aiiq Eloriil~lt~iitlo uiitl Aiicit t'iilirciitloiri ($chtc~iii I)cstcl.icn. 
Uiitc'i- dcnsc)lbi i i  iil)c~i.wicgc~ri tliu ~ ~ ~ ( ~ i s ~ c l i ~ ~ ~ t i g c i l ,  niclit dnrcll 
bolirtcii Stiickc~ tlic tliii~c~11l)olirtcn. !i 13olirstcinpcl und zwei uii- 
vollcntlctr. E~cni1)l:ii.c (52 d. r.) bcwciscn (lass Stciiiwcrlizciigc 
hier IiLtiifigcr :trigc~fi~i.tiot niirrlen. Aii tlcii Mcisscll mit Griff 
(52 li.) sclilicsicn sie11 ~ ( ~ i t t > r  o.tlit'li, in1 I\Ir~isc 11cprl des Goiiv 
JTit(bl)sli, tlic bei Iloczr,jlcowic (85 untl Ni) ;xiifgcfundcnen, iingc- 
woliiilicli gcforintcn Btiiclic~. Von dein lrtztgcn;iniitci~ Puiilrtc 
6t:inlilit :IIICII ('ii~o SCIIOIIC, ~ I ~ ~ ~ c l i b o ~ i r t e  Strcitiist oder Scgtstc (84) 
un11 i ~ i i n  tlt~)i Iircibc D I - Y ~ s : ~ ,  zur rccliteii Scitc der Diina, ein 
wcbcrs(~liiffforir1igcr Stein (87). 

Iiii C; cig~nsi;'tz zu tlcin , aiif ciiic ti.ictlfcrtigc Bcvollrcriing 
hjnwci~c~iitl(~ii Stoiii~ciiitli des kiirisclicn Ol)(.rl:~iitlcs (iriit \vrlclicm 
m:in I L I I C ~ I  (I:is d u r c l i l ) ~ l ~ i ~ t ( ~  ßcil  :iiis 1)1uiait (NT. S8) voll Ti~driza, 
gcgcmiil)cr IV:iri~owi<~z, vcrciiiigcii l<oiintc\) , stchcii tlic , S O \ \ . O ~ ~  

weiter nortllicli, ini ;i1tcii 1-10 l r i  i H ~ I I  C I I  J,i v1;1n d ,  als Si\-.-lich ini 
G o  ii V I< o W i i  o niiSgc~~~iiitlt~iic'rr, tlcr Bl~~lirxiilrl nilcli 1iriccci.isclicrc 
Zu5t:inllik :inzc~igcntlcri Gcgc~riitantlc. I)i(\ TT~ii~chung des Rosnii- 
Sec, I<oiiiccpolc, F'i ariopol iintl TI:vci.sriioisc, iiri :il tcn 1)ol niscliri1, 
von T~tlttt>n I~c~woliritc~i 1Iivl:irid , lit~fortcii ( ~ i i i ~ r h c i t ~  iiiiffiil- 
ligc, oder hcioiidcrn zicrliclic: lgorincri (!).L--!tZ), dir iiinri zii dcii 
Scxgcsten ~tcl lc i i  Iionntc, :tritlrcrscits iintl nnincntlich Ev(>rsiiioisc 
4 I3cilc ($14--97) aiis A i i g i t p o r p l ~ ~ r ,  cincm Mi~tcrial, d : i ~  cbenso 
zu den Fricdcnsrcstcn dcs lriirisc21cn Obcrlanclcs, wie zu den 

Steinwaffen zwischen Jacobstadt und Friedrichsstadt ve r rann t  
wiirtlc. Unter tlcn wciiigen bisher bclcilnnt gcwordcncn Piindcn 
;Ln der, iiti litnuisclicn Gcbictc zwisclicn Diinal>iirg lind I<owrio 
bcfindlichcn Hccrstr:~ssc, fi~llcri die diirclibohrtc Kugel von Ucinna 
(82) iiiid der diirclibohrtc iiieissclforriligc Stein vor1 Wilko.mircz (82) 
auf. Der Stiippelbcrg bci Ilscnbcrg aii der kuriscli lit. Grenze 
(Kirchspiel Ncrft ) licfcrtc Nr. 45, ein einfach gcb;~iitcs, durch- 
bohrtcs Rcil aus Sienit und hdren mir endlich i r i  ciiicm von 
Litauern bcwulintoii, an  Kurland grenzenden Areal des Goiiv. 
Kowno, von einigen Bcilf~inden bei Popilany (2) uncl Kiirseliany 
(1) an dcr Wiiidaii. 

Aiisscr der Vcrbrcitungsweisc unserer Rcstc der Steinzeit, 
ist fcrricr tlie Art ihres W7orkormab&c#a8 uncl die Natiir ilircs 
Fundortes in socii~lcr und gcologisclicr Beziehurig zu crortcrri. 
Deiigrosstcbn Tlicil tlcr Stcinwcrkzciigc fknd iiinn niehr otlcr wcriigcr 
tief, hier und da in Wald iind Pcld, Moor, Sumpf uncl iVasscr, an 
n i c h t  b e s o n d e r s  h e r g c r i c h t c t c n ,  n i c h t  g c s c l i u t z t e n  u n d  
u n b c z c i c l i n c t c r i  S t e l l e n ,  unter welchen abcr mclircrc in der 
Nalie von gcgcnmartig, odcr frulier ausgczcichricteii l'ii~litcii, wie 
z. B. Woliriplatzen, Burgen, Versamii~luugs-, Opfer- u:id Kampf- 
platzen befintllicli sind. I m  Gcgcns:~tz von :tllcn tlicscri kaiiieii 
einige andere Gcgenstnnde aus Stein in  G r ä  b c r n  vor. 

I n  dcr e r s  t c n  Kategorie trenne icli dic ganz vereinzelt 
gefundenen Stcinwcrkzciigo von denjenigen, welche man, wenn aucli 
niclit imincr nahe bei cinniidcr, doch iinter solclien \'crli;~lti-iisscii 
fantl, tlnss ilincil cinc gcwissc Zubnrnmcagclioriglc-cit xiigcspi.oc1ioii 
wcrtlcn iriiiss. Bei dicscr Trcnuuiig ist iiidcsscii niclit zu vergessen, 
dass in iiiclircrcn Pallcii die Angabe der; Einzelvorlcoin~ncns ciiie 
Polgc inangclhaftcr Untcrsucliungcii oder ik1itthcilungc~ri sciii Icilnii. 
Das uils vorlicgcnclc Blaterial liefert aus der crstcii I<:ltegoric 
folgcndc Stcinwcrlizcugc : 

Iin c s t n i s c h  o n Gebiet : a )  einzeln iind nicht iii tlcr Nalic aiib- 
zcichnctcr Punkte  gcfiiiidcn: Nr. 104 Rloon, 101 I'irntcn, 112 
Pjllistfcr, 113 W:i$tcmois; b) einzcln und iil (lcr Nalic. :~us;czcicli- 
nctci. lJiiiilitc : Ni-. 109 bei Nnr-w:~, 106 uricl 107 PollBiiII iiiid TAih- 
hola niif (lern \Vcgc nncli W:~rbiila, 105 bei I'crrinu, 110 I>ci 
Weissenstcin, 120 hci W-arbiis, WO „Tilliorra'c ein alter Vcrsainiii- 
Ilinasplatw der Esten; c) inclircrc ganz nalie, oclci nicht gar weil 
von einaiider angetroffene: 108 bei den Estcnbiirgcn Warbiiln 



iintl Soontagan:i, 102 und 103 Ocscl, 114 untl 115 Allntz- 

lriwwi iiiitl Iioclrora, 110 Assiimalln, niif cincnl augcbliclicii 
Sclil:lclitfclclc, $19 und 100 Ostroininsli. 

Iii NT c s t, I; U r 1 a n  d, riacli der ohigcii I~c~zcicliiiiirig : n) Nr. 
1 0  Iiriitcii, !) Nigr:~iitlcri, 13 Wensau, 17  Sclilccl<, 1 6  1C:ibillcii; 
C) 1:) Dond;ingcn, %--D Widclscc, 3-8 Gross-Aotz, 24 uii(1 
25 i3c11loclr. 

Ari t lcr  D i i n a  z w i s c l i c n  F r i c d r i c l i ~ s t n d t  uii t l  J a -  
c o b s t a c l t  3') Nr. 50 Abolliof; 1)) 36 1)t:i tlcr l~iiiric: von Stoclr- 

I<rcusr,l)iirq, 43 iincl 14 Xiriilisclicli ctw:is ticfcr Iitiidciiiwcirtb. 
i \ i i  tlcr D u i i : ~  o b c r 1 i : ~ l b  1 i r ; t s l : ~ w  :I) Nr. 88 Iridriza; 

C) 52-81 1'l:~tcr-Auiicnliof, W:~rnowicze ctc 84-86 noczcjlcotvic 
irn Broisc T~cpcl. 

Iii P o  1 i i  i s c li L i  V 1 :Ln tl C) Nr. 8!) ii. 90 Rosnnscc i m  Krcivc 
Rositcii, !I4-98 Evc~siiioisc im I i r (~isc  T~utzin x. Tli. 

Iiii G o  iiv. Ii o w ii o b) NY. 2 l'opiliiny, riicalit n csit von cincni 
Vci.sniiiinliiii~s- otlcr 0pfcrpl:ltz (lIorotli~c.lit~cho), Nr. 83 1 I e ~ r -  
strasbc Iwi \i'illioinii.z, Nr. 8d dsgl. bei Tj(8i:~iiy. 

Uiitcr den angcfiilirtcn Stcins:iclicii ist lcidcr riiir von cincm 
Thoilc tlic N;itiir tlcr Fiiiitlstclle gcn:tuc.r bclraniit; 39 Stiicltc (NY. 
28- 30, 4:; 11. 4 i, 46-4!), 52-81, !)!I-101, 113, 120) farid rnan aiif 
Ac];cifcltlcrn otlci- in Wdltlcrn (Nr. 52 (1. iii cincnzTnniicnbni~iii iiiid 
Nr. 113, ticf in tlci. ICrdo iintcr ciiicin 13aiiiiist:~iniii), 8 (Nr. 3--8, 
10, 17) cin l'ailr Friss ticf, 1 ) ~ i i n  (fr:tl)cnzi~I~cii, in  mclir otlcr 
~vciiigt~r foiiclitc~iii I3otlcii; cin Excinpl :~.  (Nr. 100) im Wasser, 3 (Nr. 
1 0  22) iiri Hclil:~mrn d t ~ s  a1)gclasscncn Witlcl-Soes, zus:iuinicn mit 
~ ~ c l l l i t ] l i c ~ ~ g ~ w c i I ~ c ~ ~  unti zwei Iiupfcrlrcssclii; Nr. 107 (Lihliol:~) 
nc~Ijcil ciiicin Scliütlcl, :tii cincr Htcllc (Gr:iiitgrubc), wo inan 
lcitlcr niclit gcnniicr bczciclinctc Kpurcn ciricr Wohiisttittc 1 ) ~ -  
incrlit 1i;tbt~ri 1, i l l ;  NP. 108 (Warbiilu u i ~ d  S o o u t ~ g n n ~ )  inncrliall), 
oder bei ciiicr l3stciibiii.g. 

Iii tlic z w e i  t c K:itcgoric fallen Nr  11 lind 1 2  von Cap- 
~ ic l i t~ i i ,  :IUS ciiicin G r a l ) ~ ,  (las nicht, weiter hcschricl)cn wird, lind zii- 
sainrnt ii iiiit Iithrnstciii, ~jroiizc iind Eihc11 g c f i ~ ~ i ( ~ c n ;  Nr. 14 , lS  von 
A~iipp(~i i ,  in  FITcatlcurl~iid, iil ciiicin iiiibc~tiinmtcn Grabe, nc1)st 
Scliiitlc~l und Iino<.licnstuck in  Dolcliforin ; Nr. 41, 42 (Solburg) 
in Grnhcrn lnil 6tciiilristcn untl Aschciikriigcn fiii vcrl)r:~iiiitc 
Lciclinnriic; Nr. 1, (l<urscliany) 87 (Dryssü) und viellciclit 45, 
(Ilscnbcrg) in  grosscn Grabliiigcln mit unvcrbrannten Mcnschon- 

restcn, Bronze und Eiscn; Nr. 01,%, 93 (I<oriiccpolc iiii(1 Franopol) 
iil nicdrlgcii IIugcln iiiit stciiisctziing iiiitl stciiiliistc~i, an ciiicr 
GrabCrstatt[: und vicllciclit gleiclizcitig niif ciricin Kninpfplatz 
zerstreut , xusainmcn iriit RIciiscliciilcnoclicii , h'iipfcr uncl 
Eiscii; Nr. 34 und 3.7 (Sclilcifstcinc von Scgcwold lind Crcinon) 
in ~iicdrigcii Grabliugclii ricbcii Bnoclirn, Bronze, Eiscii; Nr. 
31-33 (Scblcif- iiiitl Probirstciric von Asclicratlcii) in flaclicri 
Grabcrri, die tlurch Stciiisctzungcn gclrciiilzcicliiict sind. 

Aiis (litxscn Vcr1i:~ltnisscn des Vorltoinii~cns der Stcingcratlic 
lind zunaclist aus tlcn mclir oder wcnigrr vcrcinzclt, nicht i n  Ge- 
sellsclinft von Rlctnllcii gc~fiiiid(~iicri ;iltcstcn, crgicbt sich, dass einc 
spnrb:liilc Bcvollrcriirig iiiiscrc~i. l'rotriiizcri, t~:llircntl clcr erbten Zeit 
111rcs in tlciisclbcn vcr1cl)tcn Stciii:iltcrh, liciric staritligc Ucliau- 
surigcn odci. feste Woliiiplatzc l)(>s:lis, sondern aiif~ii(rlic1i wolil 
niir dic, durch ilirc fciiclitc otlcr riioorigc Nntiir vorn Waldwuclis 
bcfrcitcii Iichtcn Stcllcn, spLitcr n1)c.r aiicli aiidcrc, durch bcsontlcrc 
Uinrt;~ndc begiinstigtc, otler bcvorziigtc hiifciit1i:iltsortc inncrhnlb 

lilcincrcr, odrr einige ~fci icr i  mcssciiclcr Arc:tlc crwdhltc Deill 
Aclici.l)nu iintl tler Vicilizuclit warcri sie iiiclit zugcth:in, wolil aber 
ciiicin Noinndcnlcbc~i, sowie dcr Jagd iiiid Fisclicrci. N ; l i i ~ c i i t l i ~ ~ ~  
geht :iris tlcr Vcrbrcitiiiig der ~ t c i i i \ ~ ~ r l i x e i i g c  licrvor, (1:iss cin Thcil 
clcr Bcsitzcr (1crscll)cii iii ciigcrcr Hczic~liiiiig zii:ii Salz- iiiid Siiss- 
wnsscr standen, und tlic Bcvollrcriin,rr ani \V:isscr diclitcr war Das 
Insclgebict, [Iic I(iistc bei Nnrwa, iiii Iiirclispicl Kcgcl uild bci PCP- 
nau, sowie clcr Burtncclrscc liofertcil irn chtriisclicn Gebictc die 
incistcil Stcinsaclicii. Dann zeigt sich ciii breiter, einerseits von 
clcr ~lccre~lr i is tc ,  aridcrcrscits von ciiicr, das Aliintliirigsgcbict dcr 
Diina und Iriirischcii A:L iiiit L\suppcii iintl Gross-Aiitz vcrbinclcn- 
(Ion Linie, bcgrcnztcr Lniitlhtricli, auf wclchcii (ins Vorltoinincn 
der Stciiisaclicn in Wcstlriirlniid bihlicr :illciri I~csc l i r~nkr  war, 
der jctloch ii8lier ziim Rlccrc liiii (\;CTitlcl~c~c~, I)oiitl:~iiqcii, Wen- 
sau, Capsclitcn, TCrutcri) inclir Fiiiidc aiifwcist. WTeitcr er- 
krnilen wir die B(~\roi.zuguiiq tlcs fliisbigcn Xlcmcnts an iiritl in  
c l~p  Nallc dcr Diina, so~\~ol i l  zwisclicbn Frittli.icli5tntlt lind Jacob- 
stadt, als iiii ostliclistcii Wiiikcl l<iirisclicii Obcrlaiitlcs, wo 
pic EXiYtcn$ einer ctwns dichtcrii, i i icli~ scss1i:~ftcii und fricd- 
liehen Bevollrcruiig in clcr That  niclit wcgzulaii~ricn is t ,  wxh- 
~ e r i d  die VorlLoiiiiiinissc in1 Iiiiierri der estnischen Region, in 
polniscli T,ivl~n(l und im Goiiv. Icowno, fur l3innciilancibcwohncr 
von vorherrschend lrricgcrischcr Natur spricht. i)ic Uevorzii- 



gung des fliissig.cn I3lcmontcs w'ir nicht allein auf Piscliorei, 
sondern auch auf Erliciii~tiiiss d t ~  Iit~stcii iintiirliclicn Vcrliclirs- 
wilgc bcgriiriclct. Iin Lniift* ilcr Zeit inusstcn sich nin Wasser 

Sarnriiclpiiril<tc biltlcn, von wt~lclic~ii ;~i is  t l : ~  13irinciil:~ii(l seinen 
Arithcil ;lii Coloriistcn crliicblt, uiitl n:tcli wclclicii ilio Ziigc an- 
derer Str:~ii(I- oder 13iiinciilantl~I)t~~vo1i1icr gcrichtct w;brcn. Aus 
einer wcitcr vorg,rc,scl-irittc~icii und cincri grobscrn Vcrlcclir bcur- 
lrundciitlcn Zcit dcs Stciii;tltcrs st:~iuint~n die Vorlroinrnnissc der 
Stcinwc~rlrzt~iigt~ ii1isc.rt.i. 2 Iiatc»oi.ic, tlcrc.ii gcliorigc Vcrwcrtliung, 
olinc I<c~riritiiihs tlcr Qrabtlc111iiri;ilci. iirisc,ror und bcnachb:irtcr 
Gcgcntlcn niclit moglicli ist. Ii~iiic Iicbcrsiclit dcrsclbcn glaube 
ich liicr urn somcltir cinsc1i:rltcii zii dilrfon, als sie die Arbcitcn 
von Krusc, Ralrr 11. a m. crg;~i>zt Mari hncl in dcin uns liicr 

bcschdftigcndcn Arcnl: 
1. ltcstc vcr1)r:~nntrr ~ ~ c i c h c r i  in IJrncn, sowic Stcinwcrk- 

zciigc, Hi~orizc- und Eisciis:tclicn ari holicn fi:iiidhiigcln 1)ci Kap- 
schtcn, NO.-licli von JAib;iii uiitl bci l)roiriiariiisdorl, riorcllicli von 
der S:lliöiiiiintlung. (Buren uiitl altcstc Liven). 

2. ltcstc vcrbraiiritcr Lciclicri in Urncn nebst gcschniol- 
zenem Rlct:~ll, untcr Htciiilngeii, die innerhalb cincr an hohorn 
Punktcri ;~iigul~r:iclitcii, r~u;~tli.;~tisclicn, odt'r krcisforinigcn Stcin- 
setzuiig b(~fiiitllicl1 bind (Iriscl Ocscl; Estcn).  

3. ltcstc vcrbr:inutcr Lciclicn in Asclicniirnen mit Bronze 
odcr 1Tupft.i. in Stcinliistcn, wclclic iintcr fitciiipflnstcr liegen 
lind obcrfl;~,clilicl~ tlurch Scliitfssctziingc.~i bczciclinct sirid. FVcl- 
lalaiwc (Tciifclsbotc) von Nogiillcn iintl I~ubesscrri in  Wcstkur- 
land iind vicllcicht aucli tlic I<urradi Pallqj:~ IColit (Tcufclsnn- 
beterstcllo) 1)ci Wcrpcl aii tlcr W c ~ t l i i i ~ t c  l<stl:lnds. (ficaiit1iii:ivicr.) 

4. Itcstc vcrlir:~nntcr 1Ji~it.licii olirio Urncn iind gcscliiiiol- 
zencs hlot:lll, in ol)tlri obt~iicii Auf8clirittungcn iniicrhalb cincr 
kreisformiFcn Stcinsctziing. ljci Hclbiirg 1i;~ch Kriisc. 

-5. Ilcstr vcrl,r:inritrrJ~ric~icri, uritcrStcirisctziing~n in  Stein- 

kisten init incbrt~ii Ahclicrilri-iigcii. Sr1l)iii.g : ~ r i  tlcr Ditna (mit8tciri- 
wcrkzcaqcri); Krris SCI)C'S~*II iin C:oiiv. Witcbsk; ;tii der Wc1ik:tj:t 
lind iri tlor CTiiigcgciitl voll 0pot~clik:i  i i i i  C;oiiv. Plcskaii. (Slavcn). 

C,. llcstc. v(~i.hi.aiiiitci- TAc.iclicii in rolicn Urnen untcr zii- 
sainrnc~riqctr:lgc11r1i Kcgclii ;~ i i s  M.cinhlockcn. At1 der Grciizt: 

I ~ i v l a i i d ~ ,  xwisclicri Nciil-i:iiisrii iinti Isborsk 
7. Urivcrbraiiiitt: Llcstc von cincm oticr mclircrcii gleich- 

zeitig bestatteten Mcnsclic~n in  grosscii TIiigcln (Kurgancri) in- 

nerhalb einer Gteinlrammcr, mit Gpeisclrr~gon (litau. Dziady), 
Pfcrclc-, Vogel - Rcstcri, Uronzc, Iiupfcr iiiid Eisen , Gold iincl 
Silbcr. Iin Gouv. Rowiio, :in dcr Okmiaiia bei Kroz (Krosclie), 
iin Brcisc Itossiciii; 7 Blcilcii NO licli tlnvori, bri Tiurschariy an 
dor \Viiitl;~ii, iin Krcisc Süliaiil; bei Gicrztlclc, in dcmselbcn 
lircisc; bei Ragiiiaiiy, irn Krcisc Scliadow; bci Ilscribcrg, iin 
Kirclispicl Ncrf't un<l bei 1~:~uzcri (iictl)s,t I<iirzuin) irn Kirchspiel 
Uebcrl:~iia, bcidc an tlor Ituriscli-lit:~ui~c~ic1i Grciizc; cndlicli auch 
im I<rcisc Dryssn cles Goiiv. Witc~Obk. (Snrin:itt.n lind Litaiicr.) 7 Uiivcibranntc Mcniclierircstc in klciricii riiiidcu, otlcr 
ovnlcii Er(lhtigclii, iluf tlcrcii llolio ~~iiigf'oriiiigc Stciiircilien; iintcr 
lctztcrn ciric Stciiilriiiiiincr iiiit Jlciiscliciigcrippc, Pferde-, Hunde-, 
Voqcllriloclicii, Stciii-, IIrorizc- iiiid ICibcri-aclicn (Ucline, Rin- 
g c l ~ ) ~ ~ n z c r ) ,  Itestc von Iilcitluiigsstiicl~c~i iiiitl IIolzlrohle. Am 
Szybln iiiitl Siniioscro, bci Koiiiccpolc iintl Brnnopol ini IZreise 
Liitzin iiiid vicllciclit auch bci Now:tiiiiiisclir, im Krcisc Rcsliiza 
(Rosittcn), sowie bci Prely uritl bei Iiainciica im Ditnabiirgcr 
Krcisc dcs Gouv. Witcbslr, otlcr iin alten polnisclicn Livland 

9. Ciivci.brnrintc h1cnsclic~nro~tc i n  Saiitlhiigcln von 3-6' 
Holic iinrl S-10' Laiigc iiii(1 dabei E i ~ c i i i ~ s t c ,  Scliwcrtcr, Lall- 
zcnspitzcri, &1csscr, Scliiriiicksatlic.ii ;ius ßronzc, JVolfsz~Iinc, 

Lcclcr, Zeug, Sclilcif~teinc, ir(1ciic Tdpfc oliiic Asche Segcwold, 
Creinon untl Trcidcii aii tlcr 1ivl:tiitlisclien Aa, ltonncburg (1) 
und sudlich davon irn 13crzcn Su(llivl:~iids, Alt-Pcb:tlg (1864). 
Gcinengo von vcrbraiintcn und iiiivcr1)r:~niitcii Loichcn weiben 
an der A:L auf Bninpfplbtzc der Livcn uud Estcn,  sowic der 
Scn~giillcn iintl Dcutsclicii Iiiii. 

10 Unvcrbriiiiiitc ~Ir~i ic l icr i r rs tc  iiiit Hrorir/,c und E'lisen, 
uiitcr obci-flucliliclicn, zii r11ciicr Erdr  1)cfintllichcn Btcinsctzungen 
in tiuadratisclicr Form innerhalb wclclirr Stcinliri~ise aufgestellt 
sind. Asclicradcii rtc. :tri iler Diiiia, ~~güiiiLiiii11~ l ~ i ~ c ~ i i g i ' 8 b ~ ~ .  
Ebcnliicrlicr gchorcii wohl nucli clic iiii kiirisclicn Oberlande bei 
cIcr Forstci Sulbiirg (iiiclrt weit voll Ew:~ltlcii), sowic 311, Werst 
von der Ncrftsclrrii Rirclic, auf iicm Wcgc nacli Subl)at, und hier 
und tl:~ iiii Ili-rnhci.gsclicii Gcbictc niifgcfiiiltlcricii, bis 18' Diirch- 
rncsspr bcsitzcntlcii, nur ein P ü : ~ r  Fiias ct.liobcncn, init ~ b c r f l , ~ ~ l ~ -  
lieber Stciiisctziing bcklei(lctcn, oder aucll iiur eingcfitsstcu Qra- 
b e ~  mit Sltclcttrii, ~iscrlri i igen ctc. 

Ein Vergleich tlicscr TJcbcrsicht lind der oben nngcgcbcnen, 
bisher in G r ~ b c r n  gefundenen Steinrcste lehrt zuriachst., dass in 



der, gegenwärtig von Lcttcri, Dciitschcn, Litaiicrn und Woiss- 
russcn bcwolintcri Sclburgsclicn Gcgcnd an der Uuria, schon in 
cincr friilicrn Zcit, wo die Lcicliiiaiiic noch verbrannt wiirdcn 
lind 3Ictallc k:iiim bc1r:lnrit waren, der Gcbraucli Iicrrschte, dcn 
Todtcn Steirisachcn mitziigebcn. Wi l l  inan Nr. 41 iiiclit voll gcltcn 
lassen, so bcwcisst Ni. 4:: um so cntscliicdcner, (lass cin (lurcli- 
bolirtes Bcil beim Erhitzen in Mtuckc sprang, dcrcn Brucliflachcn 
gerade cbcnsowciiig, otlrr cbenso viel varwittcrt sind, :LIY dic kunst- 
liclic Ausscnscitc. ,Tiingcr, odcr niif weiter vorgcsclirittcnc Ciil- 
turzustanclc liinweisciitl, wtlil init JJronzc uiitl Eisen ix*l nicht 
vcrbr:inntcn Totltcn vcrqcscllscliaftct, sind dic Stcinrcstc tlcr 
Kurgano odcr Ezagulis Litniiens, und aus noch ncucrcr Zcit 
die, in polnisch Livlaii(l, ntlbcn cincni Itingcl-Panzer gcfrintlcnc 
Segcstc Nr. 93, sowie 91 iiritl 92, mit wclchcn glciclizcitig niich 
die Klinge cincr I'flugscl-ianr vorkam. 

Wcitcr sclilicsscn wir aus tlcin Fchlen tlcr Stcinrcstc i n  
den, Mctallbeilc, Lcdcr ctc. fiilirciiclct~ sogcriaiintcn 1,ivcri;ral)ern 
bci Asclicratlcn iind tlcii, vicllciclit cbciif'illls clcii Livcn arigclio- 
rigcii, Grabliugclii an  der livluntlisclicii Aa, bei Scgcwolcl und 
Crcmon, sowic bci Ronncburg uiitl Alt - T'cbnlg, d a ~ s  diese aus 
cincr Zcit stnmincn, die iiiclit mclir zum tStcinaltcr gcliortc. E7cr- 
ncr weisen tlic, wie wir spatcr erortcrn, w:iiir~olicinlich dcii Kurcn 

' (cincin von clcn T~ivcn wolil niir tlialcctisüh vcrscliicdcncn Staiume) 
angcliorigcn Grabcr von Cnpsclitcn, wo so lictcrogcnc Gcgcn- 
stanclc wie ciii rohes Bcil ( E r  111, ein s:tiibcrcr Sclilcif'stein 
(Nr. 12), Rcrnstciii, 13ronzc und Eiscii zusairimcn vorkamen, 
auf eine vorgcschrittcne Cultur dcs Steinaltcrs hin. Dass aber 
die Grabstattc bci Asuppcn nicht gcnaucr beschricbcn wurde, 
ist urn so iticlir zu bctlilucrn, als tlcrcn Inlialt (Fcucrstcin, 
Knochcndolch und Scliaclcl) frcmt1:irtig erschciiit und in  solcher 
Combination sonst nicht in iinst,rcin Arcal gcfiindcn wurde. 
Endlich bcmcrlrcn wir, dass iiii cstriisclicn Gcbicto iibcrliaupt 
Inoch nicht 8teinwci.kzcugc mit Bronzc otlcr 13iscn zusaiiiincii- 
gcfii~itlcn wurdcn uritl dnsh, da d:tssclbe fiir dic Urricnpi8:~ber 
Ocscls mit gcsclimolzoricin RZctall gilt, auch dicscr IJinstand 
cntwetlcr tlcti gc*ririgcri C:cl)ri~iich tlcr StcinwaftCn bci den Xstcn, 
odcr ein Alter ,jcnvr Grabcr bcwoist, das diesseits der spccifi- 
soheii Stcjiizcjt lit'gt 

Bei dicbcr Gelcgcnhcit mussen wir auch noch die in Nr. 3 
der U-rsberubersicht aufgefiihrten, aiis dcin Steinalter stammexi- 

ucil I)cnl<iiialer, a ls  Bcwcis scniidii~avisrlicr Eiiiw:~nderiiiig, ct- 
was ciiigchci~dcr bcaprcclicii. Untcr der lcttisclicii Bezciclinuug 
W c l l a  l n i w c ,  Tciifclsbote, hiiitl vor 1iui.zciii diircli Herrn J. 
Dor i~ iq  (Sitzungs1)c~r. der liiirluiitl. Gcs. fur Lit. 11. 1<11nst i ~ u s  den 
J .  1850-18G3 Rlitüii lri(i4 S .  154-l(i5 iriit Taikl) 5 G r ~ b e r  
init Schjflssctzuiigcii :iii clcr liui.i~ülit~ii Iiiistc des rigisclicn Mccr- 
buscns hc1i:~iint gc\vordcii. t.;ic bt+iiitlcri sicli iin E ~ M  alilcnschcri 
Hirclispicl der Tuckiinisclicii II:iuptriiaiinscliaft, bei Lubcsscrn 
mit deiii Boiliof(. Lichon 10 Werst, iiiicl bci Nogallcn 12 Werst 
vom Mccrc ciitfcrrit, :~uf  dcin 1Liliitlc cincs niedrigen l'latcau, 
an desscri Filss sich cilic Nictlcriiiig zuiil Mccrc Iiiri arstreckt. 
A n  dcr 0bcrfl;lclic zcigcii sie. clic, ;~ i i s  cin~cliicn Stciiiblockcii 
hcrgcstclltcil Coiitoui.cn gro\sci.txr P;ilirzciigc uiitl iiii Iiiticrn 
dicscr, bis 50' 1,unge t ~ r r c i ~ l ~ e r i ~ l t ~ ~ ~  ~cl t i f f~sct~i i i ip~11,  ciil Stciiipiia- 
stcr, uritcr wc~lcliciii 1)is aiif 4 '  Tief'(,, t:iiizcliie dcutlicll aus grosscii 
Stcinplattcri ziisainiiiciigcsctztcStciiilraiiiiiicri~, oder iiiclirc, iii ltei- 
hen iiberoiii:~i!dcr bc~fiiitlliülic, i1iis Icloiiicrii Steiiicii bcstclici~dc 
Steinzcllcri Iicrgcstcllt siiitl. I i i  clcii Stcii i~c~llcn faii<l m:tii die Sclicr- 
bcn sclir roh aiis Tlioii, riiit bcigt~iiit~iigtcri Gr:iiiitl)rocltcn gebrannter 
Topft, Iiriigc otlci. I'l.ucii, in \\ c~lclicii .\solic iintl cinigc a1igcbr:tiintc 
und cnlüinirtc liiioclieii Ii~gcii Voii :iiidorii Gcgciistantlcii w~i rdc  
nur  eine fiiigc~rlniigc l~olilililiiigc, otlcr Laiizciispitzc aiis Hii~)fcr 
oder Uronzc ausgogr;tlwii, (lcrcn ciiics Eiitlc ziiiii Einlasscri iii ciiien 
Schaft bcntiinrnt zii sciii scliicti. iliif uiiscrcr Tab. 11. Fig. 27 fiiidet 
man tlio C'opio ciiics ilioscr Tciifclsbotc und zwar vor1 Nogallcn, 
nach l lcrrn  Doriiig :L a. O., uiitl iicbciibci ciiic scaiidiiiavisÜhe 
Stcinsctisiiiig Pig. 28, iiacli tlciii Lcitfaclcii zur iiordisclicn Alter- 
thumskiinclc, Copc i i l~n~cn  1S:ji. 

D a  III:LII dicN:~tiir d~rGr:ibstntt<~ii bci dcii sccfalircntlen, Iieid- 
nischcn Estcn kciiiit und von tlen Livcii zii l i ~ ~ i i i c n  g1:~ubt und die 
Achiiliohkcit dcr iii liiirlailtl iiiid in ~cl iwct lcn untl Jiitlaiid vor- 
koiilrnciidcn ScliiK.bctzuiigcn iibcrrascliciitl irt, so Iiat iiiaii wohl 
Grund djc \Vella-1:~iwc fiir ~c:iiitliti:i~isclic Gr:~b-l)ciiliiiialcr zu 
h:tltcn. Ilirc Anis:ilil (5) wiirtlc fiir iiic1iriii:ilipcs Eiiicli.jrigen dcr 
Scantliiia\ricr in (Icri r i g i ~ ~ l i c u  ,1.lct'rb115~11 ~ i i t 1  I i ; ~ ~ t i ~ ) f ü  in den be- 

Gcgciiclcii sprcclicri, iiacli \~~lcl ic \ i i  tlic Totltcii, an  t.iii- 
saincn , doCll gilt gvliciiiizc~icliilctc~i I'iiiilitcii clci. Iiustcnregion, 
dein C;ebr:lllüll g(~lll;~hs, h c ~ t . l t t ~ t  ~iirdt 'r i .  Ho~voI11 ( 1 ~ r  U:LI~ dieser 
Graber als dlc T O ~ ~ t < ~ i ~ v ( ~ r I ) r c n ~ i ~ i i ~ g  1iiit1 die gt:ringcn Anzciclicn 
von Metall, weisen auf ein hohes Alter hin, obglcich das Fehlen 



zahlreicher 34lctallsaclicii aiich tladurcli crlilart werden Iiouiite, 
(lass tlcn Todten kciiic iirivcrbrciiriliclim Gcgeiistaiitlc iiiitgcgebcn 
wuidcn, weil tlicsclbcii zii I,osth;~r 11nd scltcii waren uni sie iiiitcr 
gcwisscii, hier wnltcndcn 1Trtistliritlcri niif solclic Art zu vcrlicrcn. 

Dcii Wc!lalaiwr :tri der lriirisclicii Kustc rritpriclit der TIer- 
kunft nach, vicllciclit aucli die von dcn Estcii I i u r r a t l i  p a l l  o j  a 
k o 11 t (Tuufolh:~iibc~crhtclle) gciisiiiitc :iltc, nocli iiiclit ganz gciiau 
iintcrsuclitc, auf ciiicr tI~iic~i:~rtigcn Anholie am Mcerc iiiid 1 '1- 
Werst  von tlci. lTTcrpt~l~clicii Iiirchc iii (lcr Wicck Estlantls bc- 
legcnc Gr:il>ststtc. Nacli ciiicr ~nendlichcn Alittliciliiiig des Ila- 
ron Ucxliull :uif Kchlns, bciintlct sicli an  tlcr bczcichnctcii Stelle 
eine Steinsctzung aus grosicii, zuriz Tlieil von dcii Haircrn sclion 
ausgcbciitetcn Gcac1iicl)en , iiincr- uiid 111itcrli:~lb wclclicr oinc 
Stcinliainincr, odcr ein Kistcrigrnb angcbr:tclit ist. 

Dic g~aZogiec/cen Vcrlialtriissc des Vorkoinmcns der 
Steinwerkzeug-e betrcfftliitl, scliiclic icli voraiis, dass ninn die. ganz 
vereinzelt in Fcltl, W;ilti, 13oor :iusgcpfliigtcii, oclcr aiisgegr:~bcricii 
Steinsachcii, iii dcn rr~cibtcn k'allcii aiicli oliric lJotlciiuiitcrsiicliung, 
für die ~ l tes tc i i  halt011 niuss. ICinc gcnnucrc I3eutiininung clicscs 
Alters an dci. I4antl tlcr Gcologio irt intlcshcri n:lcli t l ~ r i  vorlic- 
geiidcn l ~ a t c n  iiicht moglicli. Aus dicsciii 6riiiidc \t-iirdc in der 
Einleitung i i r i i  clic sorAFaltighttl 13csclircil)1iiig dcr Vcrli&ltriissc, 
untcr wclchcii Stcingcratlic in iiiiscrii obcrflachliclicn ~ot~ciiscli icli-  
ten vorltoniiiirn, gt'bctcii Rlit tlcr Tit~ft~riariga1)c linnn iii:iii iiicht 
viel aiif:liiqeii, sobald tlic Natiir des tlcclrciitlcn Botlcns iiiclit aufs 
Genauestc bestimmt ist. 

E in  Torf-, Moor- otlor Wicscnbodcn wird schncllcr an Mdch- 
tiglrcit wachsen , als ein trocl~encr WziI(1- odcr Ackerboden, 
w&hrciitl an  stcrilcin Saridc nur inccliariisclic Vcraiidcrungen iii 
die ~rsclicii iungcn trctcn. Soviel wir biskicr von unserri einzeln 

I gefuiidciicn ~ tc inwcrkzc~igen  ivisien, wcisi>n ein P;inr Fiiss Ticfc 
im sumpfigen Boden noch nicht auf cin schr holics Altcr liin und 
diirften diese Gcgcnstsridc, werin sie untcr glciclicn Rcdiii~iingcii 
vorl~ommcn solltcn, wie gcwissc christliche Bildwcrlce aus Tlion, 
oder auch IIasolritissc und fflciingewcilic, dio in Livlarid 12' ticf 
angetroffen wurden *), nicht alter ;ils letztcrc sein. Das Ütcin- 
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*) Vgl Orcwingk Ocologic von Li\- und Kurland in1 Arcliii fur die Na- 
turkunde Liv- EYt- und Kurlandq Bd. 11 p 644 U 640. Ebentiascibst findet nian 

in der Abthoilung Quartärformation, Qeneueres iihcr den weiter unteii besprocho- 
nen Widelsee, aber des Mundungsgebiet der kurischen Aa etc. 

bei1 von IVastcrnois (Nr 112) ,,tief in tler Erde, untcr cinein 
Baumstamm" kountc ciii bctliiitciiil 1iohc.s Altcr bcsitzcii. Ein 
Fund  bciiti Torfstiili, iiiit o;cii;tiicr Aiig;lbc tlcr Tic.fe, wurde die 
bestcii wenn aucli iiiinicrliiii iiiclit gaiiz siclicrii Mittel zii einer 
Altcrs-Bereclinuiig lit~fcrii. 

E in  holicrcs Altcr oiiiigcr unbe~'cr Stciiirestc beweist das 
busai~irnciivorlcoi~iii i~~~~ clcrsc~lhcii iiiit Llc~iiitliieqcwcilieii. Ini  1 
Sclllaliiili ilcs 1837 5. T1i. diircli Sclbstciitlcoriirig, z. Th. durch 
Nachhulfc trockun gclcgtcii lfritlclscc~s, sudlioli Doincsnas , an 
der Irurisclicil Iiubtc clox riqisclicri Mcci.l)useiis, fand iii:tii das Steiii- 
gcratll Nr 20- 28, sowie Ilc~iiitliicr~cwcilic und 2 Kiipfcrkcsscl. 
I l ler Wahrsclicinliclilccit ii;~oli 1;igcn dicsc Gcgeiistrtntlc niclit 

voii cinaiitlci., tla iiiclit üii~uricliiiicii ist, dass ciiic genauere 
Untcrsuclliing des ganzen, odcr ciiics grosscrii Tlicils des Sclilainrn- 
il1llalts dicscs Sech angcortliict, oder ins Werk  gcsctzt wiirdo, 
obglcicll Solches iiocli gcgcnwartig st.lir wuiisclicnswcrtl~ warc 
und auf Pf;i~lilbaiiteii otlcr l3ootrcstc i'iilii.cn lioiiiitc. 

Wcnn  in ticr cstnisclicn li:xlcwi~iocg- Sagc (Gesang I-IV 
S. 121) iiocli voin miltlcii Itiiitl otlcr t l t x i i i  Aucrochscii, Mcts&rg 
(Waldoclisc) gcsproiliclii wirtl, ao er\\ aliiit sie tlagcgcii des llcnii- 
thiers uiclit, cs war dassc1l)c t!;~licr vor tlcili Eiltutclieii der Sage 
ausgcstorbcii odcr aiisgcw:lii,!ci.t. I)ic ciiistigc Existenz dicscs, 
sich noch jetzt in 11ic W:iltlaibcrgc (.581' Ur.) vcrirrciidcii Tliie- 
res in iinscrn l'rovinxrn, iht jctl(~nf;ills noch vielweniger als in 
Dcutschlancl, Fran1trcit.h vtc. zu bozwcifclii. Zufolge des ~ ' o l i l c n ~  
der Rcnntliicrrcstc in clcii I~jolil<ciiinodtliiigcr (I<ucliciiabfällou) 
uiid RIoorcri D;~llt>iii:~rkh 11;lt nach d;iiii~cl~cii Ucrcchiiungcn das 
Renntliici. dasclbst vor 4000 .Jnlircii iiiclit inclir gelebt. Scliciden 
wir das Stcinaltcr in  ciiic altere Pcriotlc, wo 110 11 l cii  b a r ,  Mam- 
mutli, Nashorn, Nilpferd ctc. niit dciii JIciischcn zusammen 
lebten und eine jiingerc, n:~ch t1c.m .Aiisstcrbcn tlicscs Baren ctc. 
beginnende Ii c n n t 11 i c r pcriodc , die fiir ririscrc I ' ro~~iuzcn, wie 
bcmcrlrt wurde, seit lüngcr Zeit iiiclit iiiclir mis t i r t ,  $0 lcliren 
einerseits das scltciic Vorlroiiifiicii voii illaiiiiiiutli-ltcstcn in den 
Ostsccprovinzcii und der riiclit fur d:is I ~ ~ b c i i  dicscs Tliicres in 
denselben sPrcclicudc ICrli:~ltiiiigsziist:i~i~~ bciiicr Reste, sowie das 
h'chlcn von N:icliblcibsclii tlcs lIoliIciil)urcn, Nasliorus und Fluss- 
pfcrdcs, andcrcrscits abcr (las Vorlioiiiincii der Itcste des Ros 
~rimigcilius ((los U r  in IVildlicit), dcu t0ssilcri Elcniis und des 
Itcnnthicrs, sowie die nie ganz rohc, sondern stets sorgf~ltige 





musste, so liat man filr dasselbe, seit der Zcit dcr Anlage der 
Wcllalaiwe, wenigstens 20' Hobung und Anschwemmung anzu- 
nehmen. Daraus würde sich, nach dcm bei Widelsce erörterten 
Maassstabc, das Altcr der Wellalaiwe auf 5000 Jalire berechnen, 
wogegeii das iri denselben gefundcneMetal1 spricht. Wi r  sind daher 
gczwungsii, die Wellalaiwo jünger und nicht hart am Meere an- 
gelegt sei11 zu lasseii. Ausscrdem sehe ich nicht ein, warum, 

wenn auch dic ursprüngliche Anlage der Stcinscliiffc dem Mcere 
naher befindlich war als jctzt, sie nothwcndigcrweisc hart an 
demselben erfolgen inusstc und nicht vielmehr uberhaupt an 
einem abgclegencn, vom Meere nicht gar weit entfernten, da- 
mals durch dio vicllcicht schiffbare Rojc leichtcr zugänglichen, 
leicht kenntlichen und der Veränderung durch das Meer nicht 
mehr aiisgcsctzten Punkte. Auch wissen wir, dass im V. Jahr- 
hundert uild noch fruhcr, zur Ausrüstung eines scandinavischen 
Schiffes Walzen und Rollen gclidrtcn, um dasselbe, wenn es die 
Raubzugc erforderten, auf dcin Lande fortzuschaffen. Endlich wäre 
noch zu bostimincn, ob niclit in dcn Gcgendcn, wo an dcr scan- 
dinavisclicn Ktiste die Schiffssetzungen vorkommoii , im Laufe 
der Jahrhundcrtc Niveauveränderungcn stattfanden, aus welchen 
sich cine Verschiedenheit zwischen dem Verhältniss ihrer ur- 
sprfingliclien und gegenwartigcn Entfernung von dcr Küste er- 
geben wltrde. 

Wollten wir die Zunahme unserer Kiistc und also auch 
der am Widclsee n u r  durcli Anschwemmung und D~nonbil-  
dung crklarcn, so würde mit Zugrundelegung einer kaum zu 
hoch angcsclilagencn Existenz des Rcnnthicrcs iii unseren Pro- 
vinzcn vor 2000 Jahren, die Ausbildung cincr vor dcn Wcllalaiwe 
befindlichen Küstenzone von 10-12 Werst odcr 36-42000' Breito, 
untcr gleichen Ucdingunpcn wie am Widelsce, wenigstens 20000 
Jalire erfordern. Lasscn wir die Bcdingungen der Anschwem- 
mung noch cinmal so gtinstig sein, so gibc das 10000 Jahrc, 
cinc Zahl, die ncbcn dcii aiidern Erscheinungen viel ZU gross ißt. 
Um dic Trockcnlcgung der Küste des rigischon Meerbusens, oder 
das Einlrcn des Ostseespicgcls durch plötzliche Beckcnentlecrung 
zu crlrlärcn, fehlt cndlicli jeder Anhaltspunkt. Zur Zcit der 

ältesten, Austern essenden Bewohner an der Ostseclrustc Dänc- 
marlrs, mag die Mordsce frcicrn Zutritt zur Ostsoe ychabt haben 
und daraus der cinst in West stärkere Salzgehalt der Ostsee her- 
vorgegangen sein. Nach der Zeit der  crstcn diinischcn Moor- 

gebildo soll aber (vgl. Lycll das Alter des M~nscheri~esclileclitu 
Leipzig 1864 S. 15) die Verbindung der Nord- und Ostsec auf 
ein Minimum gcsurikcn sein, odcr lctztcrc cin gesclilosscnes 
Becken gebildet liabcn, uin :~llinälilig ,wiedcr mchr Zusainiiicn- 
hang mit der Nordscc zu gewinnen. Diesc letzte I-Iypotliesc 
hätte hier insofcrri 111 tcrcssc , als während eincr vollstandigen 
Treririiing dcr Ost- uritl Nordscc, dic Fahrten dci* aii crstcrer 
lebenden Scandinavicr, zunächst nur innerhalb dcrsclben stntt- 
finden konntcn. 

Die Schwicrigkcit lind Unsichcrhcit von dcrgleiclien, einigcn 
unserer Leser vicllcicht niclit gclaiifigcn gcologisclicn Bcstmininiiin- 
gcn, glaube ich iilit cinigcii Worten ctwns dcutliclicr inaclicn zu 
müsscn, ohne dcn Gcgcnstnntl liicr crscli~pfcnd bcliaildclii zu kön- 
nen. Einc friiherc llecrcsbedcckiing der scandinavisclicn Iliistcn, 
der norddcutschcn Ebene lind unscros Fcstlaiidcs wird bcwicscn 
durch das Vorkoiiiincn von Resteu der noch gcgcnwartig die Ostscc 
belebeiiden Sclialtliicrc (Cardiuin cdulc, Bucciniirn reticulntiiin ctc.) 
auf dern Fcstlandc bci Stockholm, Upsala etc. uiid bci Brom- 
berg, sowic durcli Gcschicbc , die als Bruclistüclre anstehender 
Iialkfelscn Nord-Estlands, bis nach Sadcwitz in Schlesien ge- 
bracht und noch weiter siidlich in 1000' Holic uber den1 Spie- 
gel des Mceres aiifgcfuiiden wurdcn. Da  die Bronibcrgcr iiud 
schwedischen Fcstlauds-Mollusken dickschaliger sind, als die 
gleichnninigen, jctzt in der Ostscc lcbcncien Tliiere und, nach 
den dänischen Kjölrkeiimöddingcr, die gcmeine essbare Austcr 
cinst an Pliktzen lcbtc, von dciicn sie nuninehr nusgcsclilosseii ist, 
so hat inan für die Altcrc Ostscc ciilcn grdssern Salzgehalt odcr 
bewegteres Wasser anziinchmcn, währcnd auch die cifrigsteii 
Anhänger cincr Eiszeit oder Glctsclic~zcit unscrcs Areals lraum 
so kühn sein dürften, bci Sadcwitz dic IvIoranc cincs Glctschcrs 
zu siiclien, der von N.-Estland bis Sadcwitz vorscliritt. Das 
cinstigc Hoherlicgcn clcs Niveau der Ostsee bis  LI cincr ICohe 
zwischen 400 ui1d 10001, ist nach dcui gcologischcii ßaii des 
Ostseebeckcns iiiclit denkbar, währcnd gewisse, jctzt in Hcbiing 
oder Scnkiing bcfindliehc Thoilc Scniidiiiavicns, uns den Scliliis- 
so1 zur Erlrläriiiig ciiicr frdlicr nr~itcrrciclicndcii Alcercsbc- 
declriing liefern. Finlaiid hebt sich gegcnwürtig C .  2' in1 J:ihr- 
hundert. Lassen wir dicsc II~biing,  ohiic Borüclrsiclitigiiiig et- 
waiger Stillstands-, Bcnlrungs- oilcr ~tarlierer 1Iel)uiigs-Pcrioilen, 
seit langer Zeit glcichinässig wirken, so lag, vor 20,000 Jahren, 
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Fiiiland 400' ticfcr und Olonctz, Archniigcl ctc. wahrsclieinlicli 
etwas weniger ticf. Zii jeiicr Zcit iiiilss, wenn wir die hypso- 
iiictrisclicri Vcrli~ltnisse dicscr Gcgcndcii ins Auge f:lsscii, ciiitb 
Vcrhiiiclung dein Ostscc init dcin Eisiiiccrc bcst;indcii liabcii. Iri das 
iizimcrliiii niclit ticfc 13cclicii tlcs Ostmcercs clrangcii lialtc, arctischc 
Sti-oriic vorzugsweise iibcr das wcissc Mccr uiitl dcn fiiiisclicii, 
sowic iibcr dcii bottnischcn hfccrbuscri und nii tlcr Ostkiistc 
Scaiidiiiaviciis liiiiab, bis ticf iii dic norddcutsclic Ebciic liiiiciii 
Mit dicscii Stroiiiuiigcn wiirdcii Polarcis- und Glctsclicriiinsscii. 
wie jetzt iin atlnntischcri RIccrc bis zii tlci-i Azorcn (42') Ur.), 
so ditiii:~l~ weit nach Sud gefiilirt und litt dariintcr das I<liiiia 
ihrer Umgcbuiig. Vor 10,000 Jalircii, als das Fcst1:intl in Fin- 
land iintl iin curopäisclicn Nordcii Itusslaiidu iiiir noch 2UO' ticfer 
als gcgcii\v&rtig licgen inoclitc, war dic Vcrbiiicluiig zwisclicn 
Eisinccr uiicl Ostscc sclioii liickcnliaftcr, uiill iiiusstc cinc Ab- 
naliiiic des S:~lzgclialtb und des Uinfaiigs der Ostscc mcrlrlicli 
in dic Erscliciiiiiiig trctcn. Bei 100' Ticfcrlicgcri des l~ t>s t l : i i i d~~ ,  
otlcr vor 5000 Jalircii war ciiic schon vollstaiidigc Trcii1i~iiig  CI' 
gcnaiintcn (Icwi~sscr ciiigctrctcn. Dcr woitcr foi.tsclircitcndcu 
ltccluctioii dcr Contourformcn dcr Ostscc, wclchc die Gclclirtcii 
Daiiciii:ti.lrs bis zu ciner vollsttiiidigcii Trciiniiiig tlcr Ostscc lind 
Norclscc stcigcrn, trat aber cinc, bis in dic Gcgcnwart foitsctzcii(lo 
Scrikiiiig Sclioncns cntgog.cn. Iii Folgc dcrsclbcii iiiiisstc sich 
das I<:ittcg:it ctc. crweitcrii uiid cinc grosscro Coriiiiiuiiic:ition 
tlci- Kordscc iriit clcr Ostscc zu St:indc ltoiiiincii. Ausscrdcm 
crfblgtc der Diirclibruch tlcs Canals zwisclicri Englaiid und 
Frai-ikrcicli in Ilistorisclicr Zcit (iincli Forcliliaiiiiocr's V o r t ~ i g  iii 

X tlci. 2 L. Vers tlcr dcutsclicii N:~turforsclicr zii Iiicl, 1846 vor C. 
2800 J . )  niicl braclitc durch cincii Zwcig tlcs Golfsti.oi~ics aiicli 
iinscrin 1~:iritlc wariiicrcs Wi~sscr  iiricl Luftstroiniiiigcn, Iiiii'z ciii 
iiiiltlcrcs Kliinn. Die gcgcnwiartigc IIcbuiig S~~liwcdcnv nor(llic11 
von I<:~lin:~r, sowie. clic 8ciiliung von Sclioiicii ist fast oliiic %weife1 
scl~oii seit 2000 Jitlircii in1 G:angc. J c  friilicr ~ v i r  aber die Scii- 
ltiiiic SCIIOIICI~S, otlcr tlcn Diirclibriicli dcs C;~iials, d.  i tlic so- 
gciiaiiiitc oiiiibrischc Plutli bcgiiiiicn ciiiti.ctoii l:tsscii, in tlcsto 
friiiicrc Zeit ist tl:is, ciiicii gcwisscii gn1zgcli:ilt uiitl gc\vissc Tciiipcl- 
rnturvcrlialtiiissc des Rfccrcs c.rfordcriitlc, Austcrlcbcii d('r tlüiiisclicn 
Ostscclitistc ziirii~IiziiIc~cii. Soweit unscrc gcgciiw;~rtigc Kcniit- 
iiiss rcit+lit, hat d:issclbc wi~ilici1(I clcr g:iiizci1 Dnucr tlcr Ostscc- 
Bilcliing nur in der Nalic ihrcs Einganges und iii dcr Rcgioii dcr 

Kjbkli~nin~ddingcr  existirt, und warcn dem Austerlcbcn Iiicr allein 
dic, in Bctrcff der Tcmpcrstur iiud dcs Salzgchalts, notliigcn 
Bediligungcn grgcbcn. Wir  lioiiinien also zutn Schluss, d;iss tlie 
Ostscc in cincr altcstcn Pcriodc zu linlt war uiil die iiiistcr ir- 
gendwo gcdcilicii zii lassen, iintl iiiit ~iusii:iliinc des Eiiiganges clcr 
Ostsec in dic Nordscc, erstere walirciid ilircr j pgs t cn  I'c~ioclc 
nicht tlcii dazu crfordcrliclicii Salzgclinlt bcsass, zwischcii beitlcn 
Periodcn ;d)cr w&lirciid cincr gcwisscii Zcit und nur iii cincr gc- 
wisscn wcstlic2icn Rcgioil dcr Ostscc, allc Erfordciriissc zuin 
Lcbcn dcs gcnanntcn Thicrcs vorliandeii warcn Selbst n7ciiii 
dic Hypothcvc ciiirr so spht, wic obcn angcgcbeii wurrlc, ciiigo- 
tretcnen, ciinhrischcn Fliitli, iiiclit zu Iisltcn \~:trc, so nrciscii die 
Rcstc voni Uroclihciz, Rcli, Fiiclis, Wolf, Scchiiiid ctc. in dcri 
Kjolrltciiiiiodtlingci., auf ciii niclit vor gar laiigcr Zcit bcstclicii- 
des Lcbcii dcr Auster an Dbncinarlts Iiiistcn hin. 

Nach dicscii gcologischcn Rctraclitungen und Altcrsbcstim- 
iriungcn, wclclicii nicht inchr odcr wci-iigcr Wcrtli beiziilcgcii ist, 
als aIlc11 iiliii1icLic11, gclicn wir :LU den 1.eraiie2eh unscrcr Stciii- 
wcrltzcugc iiiit tlcnjciiigcri der N;lc,libnrscliaft. 

Untcr dcrii zulilrciclicii, in F i n  1 iin d aufgofuiidcueii Stciii- 
gcratli sind von Iloliiibcrg (Fiiislia St~i i :~1~1c~ii  ctc. IIclsiiigfors 
1863) 29 Qiicr-, 30 Gratlbcilc, 38 ITolil- uiitl 28 Gi:tdiiicisscl vcr- 
zeichnet, wälirciid bei uns, iintcr 46 d~irclibolirtcii Ueilcii lrciii 
ciiiziges Qucrbcil uiid iintcr 19 iindurclibolirtcii, kcil- o~lcr iiicis- 
sclföriliigcn Stüclrcii iiiir 3 IIolilnicisscl vorlioiiiiiicii. IVcbcrscliiff- 
fönnigc Stcinc fclilcii Finlaiitl g:uiz, Pfcilspitzcii iiiitl iiliiiliciic 
Porii~cn aus Pciicrstciii sowolil clort, als bei iiiis. Aus tlioscil 
Verliiiltiiiescii sclilicsscii wir, (lass i i r i  Stcin:iltcr tlic 13cvölltcriiiig ' 
Firilaiids fricclliclicr war, als iiii Allgciiiciiicii tlic tlci 0st)scc- 
provinzcn. 

Das Rfatcrial dcr fiiiisclicii Stciriwcrlrzciigc ist vorlicii- 
sclioiid : cir-ihcii~iischc~ Iiicsclscliicfcr , Diorit iiiitl Tlioiiscliicfcr, 
von wclclicn Gcstciiicii nur tlcr Diorit ;tue11 bei uns :ils 1)cvoiziigtci. 
Stoff crscliciiit,. llriilirciitl iii Firil:~iid :iiigitisclic Gcstt:iiio iiit'lit 
geiiaiiiit, \\lcrtlcii, fclilt iiiis clcr I<icsclscliicii.r. 

I)cP Uiiterscliictl in I~'oi~iii iiiitl 3l;ttcri:~l dci* St.ciiii~cs~c ti'jii- 
I:liitls iiiitl (lar ()~tsccpro~jiizcii crscliciiit 1,ctlciitciid g ( x ~ ~ i ~ x ,  i i i i i  

liciiic dor ciiist,igcii Völlici.~~Ii;tf?~ii lct8zt(~i.cr : I ~ S  itloiitiscli i i i i t ,  

'Icii *'ilicii : ~ I I S ~ ~ I C ~ I  XII 11~~111ci-i. Zeigt sicli d0c11 sog;br oinc \\.C- 



scntlichc Verschiedenheit zwischen dcn Stcinwerkzciigcn dcr 
aneinandcrgrenzei1de11 Finen und Karclicr, da die S. 1. erwähnte, 
reichc Saininluiig von Steirigcräth aus dem Gouv. Olonctz, nach 
Heri-ri Lerchc (IIJB$CT~ZI apxeonor. 064. I V  1562 S. 169) keine durch- 
bohrten Stücke enthält. So lange aus Estland nicht mchr Material 
vorliegt, ist es uicht cininal gestattet, auf eincn regcn Vcrkchr 
zwischen den verwandten Vollisstäinmen dics- uncl jcnscit des 
finisclicn Meerbusens zu sclilicsscn. Dagcgen crinncrn die Stcin- 
werkzeugc des an der lrurischcn Kilstc gclcgcnen Widelsees, 
nach Form und ilfatcrial, an die finländisclicii. 

Im Vorkommen der Steinsachcn zeigt sich zwischcn dein 
estnischen Gebiet und Finland iiur in sofcrn Uebcrcinstimmung, 
als dieselben bcidcrseits nic in Gräbcrn, sondern stets vercinzclt 
gcf~iudcri wurden. Dic' krcisförinigeii Stcinsetzuiigcn Fiulands, 
rnit Brandstätte (Kolilenlagc) in der Mitte und P f e r d  csc  hin u c  k 
und Kettcn, weichen aber von dcrglciclicil Dcnkmälcrn an dcr 
kurischcii Ktistc ab. Wie bei iins dio Seekiistc uncl dic Dtiiia, 
so schcint auch während Finlan~ls Steinalter das Wasscr 
cinc bcsondcrc Anzichuiigskraft auf die Bcwolincr ausgeübt zu 
haben. 1802 wurdcii an dcr Mündung dcs Niinikoski iri dcn 
Kallajolii, 11 Steinwerkzcugc nahe bci einander gcfundcn, und 
nach dem Nicdrigcrlcgen des Wuoxcn, cbcnfalls inehrere der- 
selbcn iintcr ährilichcn Verhältnissen, und zwar an den bcstcri 
Landiirigsstcllcn. Ari der gcgcnwärtigcn ostcrbottnischcn Ktistc 
sincl auf Holinbcrgs Ziartc (a. a. 0. S. 25) nicht wcnig Steinsachen 
vcrecichnet. Holnibcrg ist der Ansiclit, dass vor 1000 Jahrcn 
cliesc Ktistc nicht cxistirt.liabc, und also dic dasclbst vorlrommcn- 
den Steingcräthc cntwcder jüngerer Entstellung sind, oder ziifällig 
hinkz~nicii. Dabci wäre indessen zu bcincrkcn , dass Hcrr 
Holmberg voraussetzt, dic gcgeriwärtigcn IIebungscrscheinun- 
gen Finlands seicn in den letzten 1000 Jahrcn stetige und 
glcicliinässigc gcwcscri. Auch crschcirit es etwas gewagt odcr 
verfrriht, wenn das Vorkommcn dcr finischcii Steinwerkzcugc 
inii cincr hypothetischen Darstcllung dcr fruher in Finland 
ätattgcliabten Vcrtlicilung dcs Festen und Flüssigen verfloch- 
ten wircl. 

Dic P r o v i  nz  P r  cuss  c n  , resp. Ostprciisscn, mit den Re- 
gicriing,rbczirkc~~ Guu~binncn und Königsbcrg, wttrdc die wicli- 
tigstcn Aufschltissc insbcsondoro tibcr dic Stcinzcit unserer 
sudlicheu Regioncn gcben , wcnn ihr Steinalter cincii Bear- 

beiter gefunden hätte. Soviel ich aus beinqbe 200 Exemplaren 
der Königsbcrgcr Sammlungen cntnchmen konnte, fand man in 
der Provinz Prcusscn, wie bci uns, mit eincr Ausnahme (Prussia 
Verzeichniss 3. Nr. 314) nur Gradbcile, im Gegensatz zu un- 
sern Vcrliältnissen abcr mehr iindurchbohrt~ als durchbohrte 
Beile. Undurchbohrtc Beile herrschen stets clort vor ,  WO 

(wie z. B. bci Nidden auf dcr kurischcn Nehrung) melirc 
Steinwcrlrzeugc gleichzeitig gefunden wurden. Schon pcarbcitcte 
Segesten sind von Gcrdauen, Angerap, Fuchshöfcn lind Kirpclincn 
im Samlande, bei Domnau etc. bekannt; Doppelbcilc, Spitzh%ni- 
mer und Hohlmeissel ~ c h r  selten; Pfcilspitzen und ächte Long- 
fläckcr fehlen ganz. Unscrn wcbcrscliiffforinigen Stacken cnt- 
spricht nur cin im geheimen Archiv zii Böuigsbcrg ohne 
Fundort aufbewahrtes, ähnlich geformtes Quarzstiick mit niclit 
tiefem, in der Mittc rlcr Brritscite befindlichen, dein Längsdurch- 
messer dersclbcn entsprcchendcm Eirischilitt und nicht gclrcrbtom 
Aussenrande. Häufigcr bcmerlrtc ich durchbohrte Kugcln, odcr 
scheibenartigc Stcinc (sogenannte Spindclsteinc), dic zu sauber 
gearbeitet sind, iim als Netzbeschwcrcr, wclchc indessen auch 
nicht fehlen, zu dicncn, sowie, wcnn ich nicht irrc, cinen 
Schlagstciii iiiit ringsumlaufcndcr Rinne. Im prcussiscli-holl&ii- 
der Kanal wurdc in bcdcutcndcr Ticfc ilcbcii cincin Nctzstrick- 
haken aus Knochen auch ein cigcntliitmlichcs Mcsscr aiisgc- 
graben, und findet inan bcide im gehcimcn Archiv zu Iioiiigsbcrg. 
Das Mcsser hcstcht aus cineml/,' langen, der Längc nach mit Kcrbc 
odcr Einschnitt vcrschcncn Knochcnst¿ick iinc3 inchrcrcu gnii7; 
kleincn, scharf gcschliffcncn Fciicrstcintiifelchcii, dic iii Art der 
Schncidczälinc, dicht nebencinandcr, in jenem Einschnitte hc- 
festigt sind. 

Das Jfatcrial bctrcffeiid, herrschen Hornblcnclgcstciuc, Diorit 
iirid Sienit vor und bestehen aus letztcrin gewöhnlich dic ältcrn und 
sclilcchtcr bcarbcitctcn GcgcnstBndc. Es  fchlcn indessen niicli iin- 
sere Augitporphyrc (Nordenburg) uncl Oligoklasporpliyrc (Canal bci 
Russ) nicht. Granit wurdo nur selten benutzt. DasBruclistuclr cincs 
Stcitibcils von Niddcn aiif der kurisclicn Nclirurig, in clcr Stimiii- 
lung des Stadtrath Dr. Ilcnschc ZU Iioiiigbbcrg, bcsteht aus 
dunlrelbraiincin, quarzfrcicin Porphyr, rnit cingcspwngtciil wais- 
Sem, bis graulichcni Fcldspatli. Dieser Porpliyr cntslwicht clciii aus 
dem Räunasarnc Bruch bei Elfdalilen in S c h ~ ~ ~ d c i i  vollkoiiiinuu. 
Durch Menschen cingcfiihrt braucht iibrigons dicscr Porphyrit 





man nicht, sondern nur 11 unförmliche Splitter oder Bruchsttkcke 
von Feuerstein, die die Regcltniissigkeit der Longfläkkcr nicht be- 
sitzen; ausserdem rohe, verwitterte Bernsteinstücke und eine 
unvollendete, rohgearbeitete, kleine, menschliche Figur aus dem- 
selben Material, sowie viel Korallen der Kreidcformation. Koh- 
len- oder Aschenrestc waren nicht ganz sicher zu bestimmen, 
dagegen in der Mittc des Platzes cinc kleine, schildförmige, aus 
Pischresten bestehende Erhöhung. E s  scheint hier ein Lager- 
platz oder Aufenthaltsort der Ureinwohner gcwescn zu sein, 
von welchem die Insassen vielleicht plötzlich vertrieben wur- 
den. Ob die Fischrcste Analoga der dänischen Kjökkenmöd- 
dinger *) (Küchenabfälle) sind, oder nach der Gewohnheit einiger 
Seevögel an e i n  ein und zufällig an diesem Platze zusammen- 
getragen wurden, lassen wir vorläufig dahin gestellt sein. Aus 
Gräbern sind sehr wenige, und unter diesen nur versehrte Stein- 
beile bekannt geworden. Ein steinerner Haninier aus feinkör- 
nigem Sicnit, mit abgebrochener. Ecke, stammt aus einem Grab- 
hügel bei Mtiggenburg, im Anitc Lapau (Prussia), ferner das 
Bruchstück eines undurchbohrtcn Beiles aus Diorit (Schuinann) 
von einer Grabstätte, mit Steinkreis und Urnen, auf der kuri- 
schcn Nehrung, zwischen Schwarzort und lfcmel. Endlich wurde 
ein geborstener Streitkolben aus Sandstein, in einem jener Grsbcr 
bei Polwittcn im Samlandc (vgl. Ncuc Preuss. Provinzialblätter 
3. Folgc Bd. 111, S. 54) gefunden, die nicht auf liünstlichem 
Hugcl, sonder11 auf einer natürlichen Rodencrlichung befindlich 
sind, und oben ein Stcinpflaster und in 4' Tiefe eine Hauptiirnc, 
mehre kleine Topfe, sowie eiserne Waffen, bronzene Schmuck- 
sachen, Münzen, Bernstein, Thoii und Glasperlen aufwiesen. 
Aiisserdern cn thiclt die Urne eines Grabes bei Praddau, I/, Mcilc 
von Koriigsberg, einen Sclilcifstcin und stammt ein Netzbeschwerer 
aus einem Grabe zwischen Ncukulircn und Ranitau (Samui- 
lung der Prussia). 

*) Ueber die, am Ise-Fiord, Frederikssund etc. und iiberhaupt an bovor- 
zugten Aufenthaltnl>unkten oder Wohnpliitzen der einstigen Küstenbewohner Dänemarks 
vorkommen~leii Speisereste, namcntlicli Austornclialen etc., vgl Steenqtrup, Forch- 
hammer und Wors:~ac in Oversigt over det kgl. dnnske Videnskabernes Selskah~ 
Forhandlinger og dets hfedlemmers ArLeider, 1848 S. 7 -10,  1851 S. 1-31 und 
179-222; 1853 S. 14-32, 1854 S. 191-207; 1859 S. 171-191 Ueber Spuren 
von Wohnungen der Ureinwohner Dineinarks ibid. 1859 S. 117 - 129, und an dor 
schwedischen Küate des Kattegats ibid 1854 S. 107. 

Aus diesen Angaben, deren baldige Vervollständigung und 
Berichtigung unscrn prciissischen Saclibarn dringend ancinpfohlen 
wird, geht wenigstens soviel hervor, dass die Stcixiwerlrxeuge Ost- 
preussens in Form, Material lind z. Th. aiich der Fundstclle 
nach, den unsrigen nahe verwandt sind. Das Vorkommen von 
NidtZen eriniicrt an gewisse Beobachtungen bei Windau, doch fehlt 
es sowohl huben als droben an hinreichen(1cu Untersuchiingen, 
obgleich kaiini daran zu zweifeln ist, dass die Gebräuche und 
Sitten der alten Bewohner der kurisclicn Nehrung und des 
ganzen kurischcn K~stenstriches bis L ~ s c r o r t ,  grossc Ana- 
logie oder Idciitit!~t bcsassen. Nicht weniger bezeichriend ist 
andererseits die Vcrscliicdcnhcit der Vcrhälti~isse, unter welchen 
die Stcinsachcn in den Gräbern Ostprcussens und in denjenigen 
Kowno's, dcs kiirisclicn Oberlaudes uricl dcs alten polnischen 
Livlands aufgcfiiiiclen wurdeii. Wälirend sie in  Prcusscn fast nur 
mit verbrannten Mcnschenrcsten vol-kommen, trafen wir sie bci 
uns, C':ipschtcn und die Selburgsche Gegend an der Düna 
ausgenommen, nur,"init unvcrbrnnntcn In wcnigcn Fällen, mit 
nicht sehr zuverlässigen Nachrichten, wurden Reste nicht ver- 
brannter Tocltcr heidnischer Zeit in Ostpreusscn bekannt, lind 
macht eigentlich niir der Fund des Herrn Professor V. Wit- 
tich, i i i ~  Ballgarder Felde bei Tilsit (Schriften der köiiigl. phy- 
sik. oconomischcii Gcsellscliaft zii Köiiigsbcrg 1860) eine Aus- 
nahme. Dennoch muss erst festgestellt werden, wie weit ost- 
wBrts das Vorkommen der Gtrsber init Urnen in der Provinz 
Preussen zu verfolgen ist. Schcn wir auch davon ab, dass dic 
Bezeichnung Kapurnas für Gräber, (Nesselinnnn litt. W.  B. Königs- 
berg 1851), bei Ragnit an der Mcincl nicht bekannt ist, so 
hat es doch überhaupt den Anschein, als seien die Urnengräber 
mehr auf einen Küstenstrich beschränkt 1111(l bczci(+lincten vor- 
zugsweise das Sainland. Hier reichte bei den hcictnisclicii I'reiibscn, 
wie später erörtert wird, der Gebrauch der Todtenvcrbrcnnung 
noch bis in cinc ziemlich späte Zeit der Ordenshei~rschaft hinein, 
während er andererseits, nach den in den Gräbern vorkonimcndcn 

b Miinzen, ebenso iinzwcifelhaft vom 2. bis 4. Jahrhundert stattfand. 
In einem 1000 Jalirc messenden Zeitraume koniitc aber selbst- 
versttlndlicli, sowohl die aussere Natur und Anlage der Gräber, 
als die Be~c1i;iffenhcit ihrcs Inhalts, einige Verändcriirig.cn cr- 
leiden. Dennoch wird cs ~ioch viel cingchciidcrer Studien bc- 
diirfcn, um die, zu allen Zeiten, sowohl nach Inclividu:ilität, als 



nach Stamm verschieden ausfallenden Gräber lind Bestattungs- 
weisen, dcm Alter nach zu siclitcn. Oliiic auf tlicseii Gegenstand 
liicr weiter cirigclicn zii Ironncii, wärcri iiii Iritcrcusc unscrcr 
vorglcichcri~lcn H C ~ ~ ~ L C ~ I ~ U I I ~ C I I ,  niir gcwisbc Vcr~üliictlciilieiteii der 
ostprciissischcii IIcidcii - Grabcr Iicrvorzrilicl~cn. M:~ri findct 
i\sclieiiiirricn, ohiic hcglcitciielc ~lotallgegciistaiitlu, cntmc(1cr im 
freien Pclclc und in Waldcrii rintor tlcr l{rclc, oder in S:~nd- 
liiigcln lind solircibt sio tlcii Vcrstorbe:ricii nicclcrri Staiiclcs zu, will,- 
rciitl tlie bckaiintcri li;~piirncii, tl. i. :iiis Ji'lrdc uiitl Stcin in verschio- 
dencr RTcisc ziisaiiimciigcsctztc iiiitl crbaiitc IIiigcl, iii wclchcri Ur- 
ncii iiiit tlcr Asclic dcr Vcrbtorbcricn uiid aiisscrclcrii sclir rnaiinig- 
faltige Gcrdthc und ltcstc :~ufbcwalirt wurdcri, Aiigcsclicncrii aii- 
gehorl liabcii sollcn. Ob  iiuii (las Htcinl)cil, aus tlciii Gr:~bc init 
Urne bci Schw:lrzort, ciricui wcriigcr angcschcnc~i Totltcii :~rigc- 
hdrtc otlcr aus i~ltcrcrZcit  st:liiiirit, ist schwer zii cntsclicidcii, 
tlocli hat lctztcrc Ann:lliinc inclir withrschcinliclil~cit, weil i n  
derglciclicn Gräbcrn tlcr liiirisclicii Ncliriirig vorlicrrscliciiii Broiizo 
gefiiiidon wcrclcri soll. I h r  Selilcifstciii aus cincr Asclicniiriic 
bei l'r:~~Id:iii i111d tlor Nctzbcsuliwcrci. aus cinciii Gr:lbo zwjschcii 
Ncukulircii iiiid ltaintari :tiif Huriil:in<l, lcoiincri : ~ u f  dcii Bc- 
ruf dcr Gcstorbcric~i liiiiwciscii, tlocli fclilcri fiir tlicsc Vorlioiriiii- 
I ~ ~ S A C ,  sowie fiir dcii Stciiih:~iiirncr : ~ u s  ciiicin Grrtbhiigcl bei 
Miiggc~il)iirg, i i i i  Aiiitc Ly);iii, gcuauorc Aiignbcli urid ii:~iiiciit,- 
licli ubcr dcrc~i  Zi~~a~~~~iic~ivorkoi~~~~it~ii mit aritlcrii Gcgciistaiidcii. 
Aiis tlciii cigciitliiiiiilicl~oii , iiiclit zii tltlii l<:~purncn gc1iori;;cii 
C'riicngrabc bci Polwittcii iiii 8uiiiltiiitlc ( v g l  Nciic Prcuss. Pro- 
viiix.-Blättcr, Utl. TH 18T,!) llcft 1. 8. 54) st:liniiit(m cntllicli ein stci- 
iitjrcr Strcitkolbc~ii, ciscriic L:~nzcii- iiiitl L'fcilspitzcii, Mcsscr- 
Iilirigcn, Sl)orii, Cjolt otlcr Fr:~iiicn, 1Icliiitlicilo oder Schiltll~iiclrclii 
iind laiitcr Miiiizcii :LIIS ~ICIII 11. .J;111iIi1iii(1crt. J~ctztcrc  I)c\vci- 
scu iiidcsscri iiocli iiiclit, tl:tss tlicscs Grab cberiso a l t  wic tiio 
Jluilxcii ist, uiid 1i;dtc icli e1i~s~clbc, w(:gcn tlcs iil ciiicr h i i ;~c l i -  
[):irtcii, ylciclicii Griibstiittc :~iif 'bc\~;~lirt(:~i,  Z : L I ~ ~ I ~ C ~ Ü ~ I C I ~  U~.UII~C- 
scliiiiiicl<cs c i n c ~  Wcibcs, fur viel ,jiiiigci.cr d. i. iiacli tlcrri V. J :~hr-  
Iiiintlort erfolgter E~i ts tc l i i i i i~ .  

Sclir :nifiillcnd, iiiitl aiis cinr~r zii g(1ringci-1 Ba~clitiiiig t l t ~  
Stciiis:~ciicii O h t p r c l l ~ c n s  a1Iciii iiiclit ci.~il;ir~icIi, ist ( I c ~  Tirii~t:liitl, 
(l:lsh i i i i ~ r i  W C ( \ O ~  in :i lfcrii 13i.oiii;c- iicl Ejscll- ficicii otlcib I~roiizo- 
ll;Lltigcn, iiotli~ iii jiiii;ci0ii cisciifiilii~cn~lcii I<:ipili.ii('ii, Ii!liifipor 
Htciilbcilc fantI, cln tlicsc ciiic:rscits in iiltcrcr Zcit gewiss ; i i ~  

Wnffcl diclitun, lind aiidcrcrseits i i i  sp>Ltorcr Zeit iiiitcr Be- 
nutziiiig des Eiscns :~ngcfcrtigt \v~ir t l~i i .  Frcilich fiilircii clic 
iieiicrii I<Qplirncu :~uch lcciiic Z'tcrtlci*cstc, wie die iiiit Stciiircstcii 
vcrsohcncli Kiirganc Ex:igiilis I,it:iiicris, voii wclchcil sic 
sicli aiisscr dcii ~iscliciiuriicii ilocli cliircli geringere Diiiiciisioiicii 
ii:id diircli obci.fl&cliliclics Stciupfltistcr (vgl. z. 13. das Titelkupfer 
ZU Voigts Gcscliichtc l'rcussciis, 1ioiiigsbcrg 15'27) iiiitcrsclicitleil 
und mit wclciicii sic cigciitlich riur iii dcii, ;ius Stciiiplattcii gcbildc- 
ten Iiistcii und dcn &Ict:~llartcri 111)crcinstiniin~11. Ilcii Grn\)ct'i~ in 
Polniscli Livlaild (t~iii Sczy b l : ~  und Siiiiiosrro ) stclit ciiic aiidcrc Art 
voii Gr:~bstattcii, dic 1 l t . r~  Bt;idtr;ltli Ur .  Ilcrisclic (iii (loii Sclirif- 
t ,  ii der Iigl. l,hjs. - ucoii Gcs. zii lioiiiesbcrg Jidirg. 11. 1861, 
1). 131-138) bcscliricl), iii sofern ii:~lici., :ils sicli liicr iintcr ciiicr 
~bcrflacliliolicii Iircisforiiiigcn Stciiisctzuiig, ciiic o \ ) c i i g c ~ ~ l b t ~ ,  
aus  Gcscliicl)cii coiihtruirtc Stciiiliaiiimci. iiiit ,Iscliciiurii~, ciscriicn 
WafTcii, Uroiizc-htuiizcn und Scliiniiclr ctc. und iiiitcr dcrsclbcn 
Pfcrtlcgcrippc faiiclcii. Jlcr II:iiiptuiitci.scliicd dicscr Gnbbcr 1)crulit 
aljcr aiif clcil vcrbrnniitcii iind iinvcrbrniiritcii inciisclilichcil Lcicli- 
iiniiicii. Bei tlciii obcnci.\v:~liiitcii, ciiizigcri siclicrii Fiiiidc :~ltor 
unvcrbi.anritcr 1Iciiscliciii.cstc bei Tiluit, lagcn zwei 1'fcrdcgci.ippc 
z~visclicu acht Mcnschciiskclcttcii. 

Aus nlleii vorlicrgcliciidcn, wciiii aricli sclir cliirftigcii, D:~tcii 
iiber die Stciiircstc iiiid Grabcr in Ostprcusscii uricl in  iiiiscrin 
T~rr:l i i i ,  iiiusscn wir vorln~ifig folgern , dass dic licidiiisclicn 
Bcwohilcr l'i~cussciis sclioii walirciicl ciiics grosscii Tlicils cler 
I inl~wnci imit  sicli der S t ~ i ~ i ~ c r l t e c i i g c  iibcr1i:iupt niclit iiiclir, 
odcr jcdcili:Ll]s iliclit iiiclir als TVatfcii bcdiciitcn, tl;lgcgcii tlic 13c- 
woliiicr dcr I'roviiizcn üowiio, Biir1;iiicl uiid witcbsli 1:rugcr bei 
dcnselbcn blicbcii. Aiicli Iiüt es dcii Aiiscliciii, als liattcii (lic 
Ic~!ztgcnaiiiitcii 13cwolincr tlciii Grbrauclic dcr Todtciivcrbrciiiiiiiig 

I,rcussischcll 1<:~~iiiriiciizcit nicht gcliultligt. Endlich liegt 
clic VCrIIIUtllllllg ll;l]lc, dass ~;~lilrciclic Orabiiidcr der B1tl)rciisscii 
als tluPcll christliclicii Eiiifiiiss ctm:~b iiiodiii(.irtc crscliciiicii und 
i i : i i~~e~~t l i c l i  d ictjiinqcr~i, ~iiivcrbra~iiitc 'l'otltc frilirci~~lcn, iiocll inclir 

b iiiitcr dicscrii Eiiifliiss gcst;tiidcii liabcii iilogeii. 
iills (leii Goiivcriiciiicuts W i 1 i i  a , G 1.0 tl ii o ii ii (1 &I i ii s I< 

ist iiiis zu wellig bckaiiiit, i i i i i  Vcrglcic.lic iiiit I<o\viio iiiicl Wi- 
tcbsk cillcrscits, uiicl iiiit Augu~towo uiiti Ostprciisscri andercr- 

anstcllcIl zli li~)iiiit:ii. Nucli Gr:lf Tyslii~wicx' iliiqibc (Ba- 
(1;~ilia ctc. W i l ~ o  1S,50) fand inan duselbst ciiiigc Keile, Ncis- 



so1 uiid Pfeilspitzcn aus Feuerstein (Tab. IV. Fig. 5 von Sa- 
wcsha in1 Kreise Sawilcisk d. Gouv. Wilna; Tab. 111, Fig. 9 
von Wilna). Da diescs Gestcin anstehend und häufig in der 
Kreidcformution bei Grodno vorkommt, und wenn ich niclit irre, 
daselbst bis zur Erfinduug der Percuasioiisschlosscr ausgebeutet 
und vcrbrcitet wurdc, fcrncr (Tysk. S. 85) auch unvollcndetc Werk- 
zeuge aus Feiicrstein in Litauciz gcfunilcn wurdcn, so karin man 
sich aber die Existcnz der Pcucrstcingeräthc in den oben gcnannteri 
Gegenden eigcntlicli weniger wundcrn, als über die Voraus~ctzun~,  
dass dgl. Gegcizständc aus Scandinavicn gekommeii sein solleu, 
und dass die scandiiiavischen S t c i n w ~ r k z e u ~ c  dcn litauischen 
zunz Vorbilde gedient haben. Gcgen Tyskiewicz' Annahme: 
die Bronzcgcgenutände dcr litauischen Gräber seien scandinavi- 
schen Ursprungs, wcil im Allgemciricn die Bronzcsaclicn sau- I 
bercr gearbeitet crschcinen, jc näher Inan der Ostsec kommt, 

I 
lässt sich weniger eiiiwendcn. Währond abcr in dcn Nord- litaui- 
schen Kiirgaucn mehr Zicrrathcn aus Bronze, als Waffen voikom- 
men, sind im siidlichcrn, litauischen Russland ciscrne Acxte schr 
verbreitet. I 

Von W e s t p r e u s s e n s  lind P o m m e r n s  Resten des Stein- 
alters können wir hier nur wenig vcrwcrthcn, cirimal weil das 
Berliner Material (Ledebur, das königl. Museum vatcrländ. Alter- 
thümer. Berlin. 1838) und anderes hierhcrgchdrige, zum Theil 
noch der Bearbeitung entgcgcnsiclit, und dann, wcil das Stcinge- 
räth der genannten Gcgciiden vorwaltend aiis Fcucrstcin (vgl. 
Rosenberg's und Hagenow's Sammlungen in den baltischen Stu- 
dien, herausgegeben von d. Gcs. f. Pominersche Geschichte und 
Alterthuinskunde Jahrg. XVI. Stettin 1856. Heft 1) besteht. 
Unter 186 nicht durclibohrtcii Rügener Beilen enthalt dic Saiiim- 
lung Roscilbergs (8.  35) niir 11 Excinplarc, die nicht aus 
Feuerstein bcstehcn. Von 25 durchbohrten Aextcn bestehen die 
meisten aus Grünstein, cinigc auch aus Hornblendcschicfcr und 
Dioritporphyr und sind dicsc daher, dcni Matcrial nach, iinserii 
Beilcn verwandt. Selir clognntc Formen kamen unzweifelliaft, 
(S. 43) in Steingräbcrn vor. Von Bohrern zur Herutclluiig dcr 
Schaftlöchcr besitzt Roscnbcrg (S. 38) nur 2 Exc~iiplarc aus 
Feucrstcin; das cine ist dreiscitig zugchaucn, das andere cylin- 
derförmig. Gcschliffenc Pcu~rstcinsachcn sind vicl scltcncr als 
behauene. 

Ebenso ist die Beschreibung der Steinwerkzcugc M c  C k - 

10 n b  u r g s  in der sorist so verdionstvollcn Arbeit von Li s ch (Pri- 
dcrico-Francisceum. Lcipzig, 1837) nicht genau genug, um sich 
hier auf Vcrglcichc einzulassen. Dic Aehnlichkeit der Foririen 
iiberrascht abcr jcdcnfalls, auch bestätigt das Vorkommcn weber- 
schiffförmigcr Steine (S. 146, Tab. XXVII, Fig. 19 U. 20) in einem 
Wallgraben bei Schwerin, die obcn ausgesprochene Ansicht, 
dass diesc Stücke nicht zum Nctzstrickcn, oder Schleifen, oder 
Behauen der Steine, sondern als Schlciidcrstcine gcdicnt haben. 

S c a n  d i n  a i e n  betreffend, wird z. B. dcri Ilänen ein sRe- 
ciellerer Vergleich ihrer Reste des Stcinaltcrs (Nordiske Oldsa- 
ger i det lrongcligc Museum i Kjöbcnhaaii. Ordiiede og forkla- 
rede af J. J. Worsaae 1854. Suppl. 1862) mit den unsrigen 
leichter werden, als das Uingclzchrtc. Ich bcschrhnke mich auf 
die Resultate unserer frühern Betrachtungen. Aus denselben ging 
hervor, dass in dcr That während dcs scandinavischen Stcinaltcrs 
ein Verkehr zwischen Scandinavicn und unscrn Provinzen statt- 
gefunden hat,, doch nur mit Bewohnern solcher Qcg oenden Scan- 
dinavicns, die nicht den Feuerstein bcsassen oder verarbeiteten, 
also niaht mit Däncinark, und wohl auch nicht mit Schonen 
und Bornholm. 

Wcnn wir bisher die, aus dem Steinalter unscrcr Provinzen 
und einiger angrenzenden Landstriche, bekannt gewordenen Ge- 
gensthride und Denkmillcr selbst, d. h. ihre Form, Zusammen- 
setzung, gegenwärtige Verbreitung und Fundstellc, haben zeugen 
lind reden lasscn und sie ausscrdcm mit den Resten der Stein- 
zeit mehr odcr wcnigcr benachbarter Gegenden, ver- 
gliclle~, so wollen wir scliliesslicli noch die auf dicscm Wege er- 
zielten Resultate kurz zusainmenfasscn. 

Unser Areal war wahrcnd des Stcinalters nur sparsam be- 
völkert. I m  grösstcn Thcilc des lettischen Livlands und in 
~ i t t ~ l k ~ r l a i i d  fehlen die Stcingeräthc ganz, und wurden daher 
dieSc Gegenden von1 Wariderlcuen des Stcinalters nicht, oder sehr 
wenig berührt. Häufiger fanden sich Werkzcugc, Waffen und 
Gräber der Stcinzoit cincrscits in der Nähe dcs Wassers, d. h. 
sowolll im Küstcngcbictc, als in dcr Umgebung des Dünalaufes, 
a n d e r e r ~ ~ i t ~  in cincm Binncri-Lanilstrich, der sich an dic grosse 
Strasse zwisclicii Kowno, Diinaburg, Ostrow und Pleskau lehnt 
und auf Nowgorod hinweist. Nirgends haben sich feste Wohn- 
platze, wohl aber bevorzugte, mehr oder wcniger ausgedehnte Ge- 





66 

altere, doch auch schon in die Zcit dcr ICiipfcr-Kcnntniss rci- 
clicndc, ungcnilir 2000 J;~lirc zuriiclrsulcgcntle I'crioilc bczcich- 
nct. Andcrcrscits fclilcn die Bcwcisc nicht, dass dic Gcgcii- 
stiindc aus Stein glciclizcitig mit dein Xiscn Boriicl~sicliti~iing 
fanden (Capsclitcn). Zufolgc tler Vcrscliictlc~licit dor Wci.l<zciigc 
clicscs Areals, hat, man sciricr 13cviilliorun;, sclioii wiilircuti tlcs 
Stciiialtcrs, ciiic nacli iriclircrcii Riclitiiiigcn Iiiri ~ i i twic l ic l t~  
T\i&tiglrcit ( I idinhai i ,  J:i:ftl, Zl'isclicrci , 1iric.g) ziixi~sc1ircil)c:ii. 
l3cwcisc sc:iridiiiavisclicr Eiii\v:~nduriiiig uiid Aiizciclicri vor1 Zu- 
stsndcn, dio dcrijciiigcu des bcii:~chbartcn prcussisclicn Iiüstcn- 
striclics vcrwantit crscliciiicn, sind in gcwisso~i Gr:lbst&ttcn mit 
vcrbranntcn Lcichri:~mcn (Wcllal;ii\vc und C';;ipsclitcii) vorhanilcn. 

U C n ic rk l ing .  Iin IIiiitcrgrunde dicscs Iiiistciistriclics, 

auf cincin inncrli:~lb Iiurl;~ncls von L c t tc r i  iiiid :LII dcr Win- 
dau, im Gouv. ICowuo, voii L i  t a i i o rn  bcwohiitcn ;\rc:~I, tragen 
die Zciignissc dca St8cindtcrs ciacii bcsonilcrcin, von dcii vori- 
gcii al>wciclicnilcn Cti;ii.alitcr. Die zulilrciclieu Eirizclfiiridc 
im Moor bei Gross-Aiitz und dcr 13olirstcinpcl vou l<:~billcn 
eincrscits, sowie aridcrcrscits dic Gralrst<ittcn mit nicht vcr- 
brannten &fcnscliciircstcn und Gcgcnst&iiclcn aus Kiioclicu und 
Eisen von Asuppcn und Kiirscliany, 1:~sseri zrvisclicn lctztcrcrn, 
an  der Wiiidnu, im Gouv. Kowrio, bclcgciicn I'iinktc untl Asup- 
p 1 U i r i l ,  i i n ,  von clcu Aii~voliiicrn 
des Küstcristriclics vcrscliicdouc, IJiiiricill~c:völlicr~~ng solilicsscn. 

3. An den Di)iiailfcr~i zwisclicii ~riütlriclisst:i<It ~ i i d  Ja -  
cobstndt und nur  an der linltcn sci tc  dicst:s 1"liisscs ctwas ticfcr 
landoinw&rts, war die gi;gciiw$rt,ig voii L c t t ~ i h  1) Cuts  cli c n ,  
p o l a n  u n d  Weis Sr 11 s s c  r i  bo\rolintc (Uegoiiil sclio~i i i i i  Stciiiiiltcr 
Cio I>evoi.zligtcr Aiif~ntli:iltsoi.t. Aiisselilicsslicli diircli1iolii.t~ I5ailc, 
dic meist vcrc:iiieclt, clocll uucli iii liistciigi.:il)crn iiiit Ascliüriur- 
non gofun<lcn ivuril<:ii, rvcise~i ;iuf eine liricgi:risi:lic l ! i~~l l i~ . i . l i~ ig  
hin, die illre Toiltcii vcrl)r:iiiiitc. Ilolirsti:iii~it~l, sorvic l?oi.iii, Al:~teri:il, 
ulid ~crlireitllllgsri:ico i h r  Stci~i\vii.lisi:ilp lii:I<:iii.iil 11"s fi:l"l~r, 
dass liicr zu eiticr Zeit, rvo rn:lii tnit (icr ~ i i~~oi~t ig i i i ig  V O I I  Stein- 
waffcn s c l l o ~ ~  g:\nz vc,rtr:~lit iy;is, üii\(: I ~ i ~ i ~ ~ i i i i i l ~ : r ~ i ~ ~ g  s t : i t t g ( ' f ' i ~ t i ( ]~~  
hat. Eiidlicli lässt sicli (l:ir;~iis, (iiiss iii(~r;sci~nc~~~i:ift tlcr Steil S:L(:~ICU, 
weder l{rorixc: liocli Eisctl voil<:Liiicxri, sc~ilicsscii, I V ~ C  I<iiiw:iii- 
dcrung o(Icr ~ ~ ~ l l I ) : L t i ~ ~ r l ,  Il:Lcll v ~ ~ ~ ~ ~ l t , ~ ~ i s s ~ ~ i ~ i s s i g  ~ i l l i ' ~ ( ~ i i i  i~iik't!~it- 

halt!3, vor der JJrolizezCit, ciiho Veri\r;iiigiiiig fulgtc. L)ie 

im ~iutesgruu<lc d i c sc~  Areals, udcr südlich dnruu, sich bei 

\ Ilsoii1)ci.g crlicbcritlcn 1iurg:iilc (vgl. Gruppe5 S .  42) könnten als Fin- 

g(,rzt'ig tlit:iit:ri, wclclic~ K:itioii die vcrtlriqgcnde war. Ebender- 
scllii~ii iiiög(:ii ciic ~ tc~i i i~ t~r l izcugc i  von Zirulisclick angehört liabcii, 
wälirciid gcwissc fl:ic*lio G r i i h r  mit Stciiisctzuilgcn bei dcr Forstci 
St~lb1i,g, bi:i ilcr Sir!i-  I<ii~alic uritl bei Ilscnbcrg an die sogen. 
Lirciigr;il~er roiiAreliaiiidcii criiincrii und somit aucli dic Gegen- 
wart eines :11ii1crn S ~ ; L I I ~ ~ I ~ C S  :~11züigcn. 

4. Zii !~cidcii Scitciii {lcr Diiiia, oberhalb des Städtchens 
I<rasliiiv, doeli clic:iiso wie bei doui obcnuufgcf~lirtcn Vorkommen, 
vorlioriscliciic~scliciitl iiiitl tiot¿.r l;iiiilciii\~iirts aii tlcr liiikcn Seitc diescs 
Flusst!~, fiiitlcii sicli, i i i i  östlicl~cii TVinBcl dcs von L i t a i i c r n  be- 
woliiit~'11 I i l i i i s~ l~e~ i  OI)~i . lül id~s,  die dcutlichcn Anzeichen ciner 

im 8tc~iii:il tor i!;ilili~c~it~lr c'i.ii, l'i.ic<lliclic~i Bcvölkcrung. Dass zwi- 
sclicii tli!rsolbcii uiitl tloiii I<i.icgcrischcn, circa 20 Mcilcn weiter 
iintcrli:ilb :in tIcr iliiiia Ii;iiisciidcn Vollre (Nr. 3) ciiiigc Bczie- 

liurigcn bcst~~lidc11 Iiiib~:il inijgcn, ist liauin ZU bczwcifcln. Um 
aber dic 1)citlc~scitigo l~cvijllrt~ru~ig als identisch, odcr dcrcn Stein- 
rv c r  Ir z c u  g c  uiitl Ht c i r i  ~v :i f'f'c n als ciriaiidcr erganzcnde an- 
scli(iii zii tliii.fi:ii, f~~l i l t~i i  liiiiicicliciitlc Daten, obgleich nicht zu 
1:. .iiigiit:ii ist, d:iss sie11 in &lntci.iul und Bcarbcitungswcise der 

Gngc:iistliritlc Ver\v:iiitltscli:ift :lusspriclit. Jcdcnfalls ist die Ans- 
logic der Bo1irstc1nl)~I d i ~ s c r  bcidcii Localitätcn, sowie auch des 
frciliali ciiisigon Iliiiii~lrr.~cls voii I<abillcn (vgl. die Bcmerkuog 
zii Griippe 2) so gruss, tl:lss iii:iii dicsc Instruiiicntc unwillkührlich 
c i 11 c 111 ~o l l<ss t ;~ i i i in i~  z~iselii.cibcii iiiiiclite. Ucr M a n p l  jcgliChcn 
~~t:t:illliiiitlos \\.ciit iltb:ii siciiioruen Iqrictlcnsgcr&th des kurischcn 
OI>i~i~l;iii(l(:s ciii lioli<~r :\ltci- a n  F o r  lctrtcrcs sprcchcn gusscr- 
d i ~ i i  tlio iicaiiicliiictcir 13olii.stc1iipc1, \vclclic nach ihrer FOT% und 

doii vo~gi~liiiiilcii~~ii, :iiigt~f.iii~ciioi Ilolirlo e h e r  cini& &ein- 
bcilt:, iiii-ht i'iii. :llirgcbo~irte S t ü c I i ~  zu 11:~ltcn 
tliiiLün wir 1111s iiii:li( ~crlic~lilcii, tI:iss das 
gor , I A I I ~ I I I I  I i L 1 0  I r  
~i Sti!iiii)isilt!s, (!:in Alter der Stciiiaorliieugc dieser 
Qi.iilil)(: sii!ii. ici.i.ii;gt rii i i i i i l  (lic .\iiii:tliiii~ ciiicr vorgcsclirittcnen 
('iilt,iii: o(ii:i. aiiitxs i~iili(~rii (:i.;iilcs der I<iinstfcrtiykcit ihrer Bc- 
~itz(:i- I V O I I I  I ~ ( ~ ~ : i * , i i ~ , i i ~ i i  \viii*~!t:. 

5. 111 i1i.111 (I i~liii~ie, dii- ricli von ilcr cl>enbcsciclincten Gegend 
n<'l>st ( . i i i ig i .~ i  I'iiiilit(:~i \v,.itilr ol>rrli:~ll> s u  di:r Diiiia, SW.-lieh 

I'aaliu luu i  \vt!it(si. \vostlicli diireli das ganze Gouv. Kowno 
crstrccl<t, iiiiiliu wir tiio Ilostc <iea Stciualtcrs, wenn auch selten, 

b* 



doch untcr ~ c d i n g u i g c n ,  die auf ganz eigcnthümlichc und.im 
Vcrlialtniss zu allen bisher erwähnten Vorkominnissen, auf weit 
vorgc~sclirittcnc Culturzustäudc ihrer Inhaber schliessen lassen. Die 
Rurganc L i  t a u  o n s mit ihren Stein-, Bronze- und Eisensachen, 
so\vic unvcrbr:~nntcn Mensclicn- und Pfcrderesten , weisen auf 

ciii Irricgcriscl-ics und berittenes Volk hin. Dasselbe drang bei 
Ilsciibcrg, irii KircIispiel Ncrft, tiber die gegenwärtige Grenze 
Iiownos in das lrurische Oberland und wohl noch weitcr bis zur 
D~iiia, (ins Sclb~~rgsche und überhaupt in die Gegend zwischcn 
,Jacobstadt und Pricdrichstadt) vor, und waiidcr~e ebenso, viel- 
lciülit von Kurschany und Popiläny an der Windau, weiter 
riordliüh in Kurland hinein (vergl. Asuppcn in der Bemerkung 
zur drittcn Gruppe). 

6. Nordostlicli von der Gruppe 4 zeigen sich namentlich 
, in1 Lutzinschcn Krcisc des Gouv. Witcbsk, (1. i. in einem, ge- 

gcnw~rt ig von katholischen L C t t e n und von einigen im vorigen 
.lalirliunclcrt cingewandcrten, altgläubigen Russen bewohnten 
l'licilc dcs altcn polnischen Livlands, an dem gräberreichen 
Sczybla, ain blauen Sec, bei Franopol und an andcrn Punkten, 
Stciiiw:iffcn unter Verhaltnisscn, die auf cine in der Cultur noch 
wcitcr als iii Gruppe 5 vorgcschrittcne Bcvöllreruiig schliessen 
lassen. Sowie Iiingelpanzer, Eisenschwert und steinerne Scgeste 
auf cinc Zcit Iiinwciscn, wo dic Stcinwaffe in der Hand des 
Ki-icgers nur noch symbolisclien Werth haben konnto, so be- 
zcichnct das Ziiüainmerivorkoinmen von Steinbeilen mit Gegcn- 
stünden aus Kupfer und Xisen und namentlich mit der Klinge 
ciiicr 13flugscli;tr, cin ackcrbautreibendea und am Ende seincs 
Stciiialtcrs stclicndcs Volk. Wcnn hicr aber an den Grabhtigcln 
nocli z:~lilr.cichc Stcinwcrlrzcuge vereinzelt gchnden wurden, so 
spricht e l i  dariii nur das hohe Alter dcr Grabstättcil uberhaupt 
siis, w ~ c 1 1 ~ 1  dic rcichcrn Gräber mit unvcrbrannten Menschen-, 
I'fcrtlc-, Hunde- und Vogclrcstcn, sowie Kupfer uud Eisen uns 
ciii Iicicliiiüchcs, kricgcrischcs, berittenes und dem Ackerbau zu- 
gcthaiics Volk kcnnen lehren. 

Den bisherigen, fast aiisschliesslich auf Beobachtung i113d Tllit- 
sachen der Gegenwart bcgriindetcn Rcsiiltatcn, 1:isscii wir j(>txt 
den Versuch einer gcnaucren Bcstiminung der Zii,rrc~Iioi~i~l~<~it iiiitl 
des Alters unscrcr Reste der Steinzeit an der E1:iiitl t1t.r Q ~ P -  

eohlchte und @we folgen. Da abcr bcim Vcrfolgcii (Iicscs Zic.1~ 
vorzugsweise die Vertheilung und ßewegung dcr Volli~t;~iiiinc iiiitl 
deren Cultiirzustäiidc, und namentlich deren Kricgs- untl l ~ ' i . i ~ ~ t i c l l s -  

geräth erörtert wcrdcn miiss, so hcbc ich in ctcn i~iichstcii Ul,lttcrll 
auch nur gcwissc Momcnte der Gcschichtc untl S ~ I ~ C  Iicrror. 

Ich beginne mit dcr flemcrlrung, dass mir lrcin ~ i~l i~bl ic l ic r  
Umstand bekannt ist, der gegen dic Annalinlc, (lass ILtcii iiiitl 
Liven die erste Bcvdlkcrung des noch gcgeriwartig von tlciibol- 
ben eingenommenen Areals gewesen sind, spricht. Wnriiiii i i i r ~ i l  IIc- 
rodots(513v.Chr.)Melancliläncn (Bchwarzrucltc) otlcrso~:ir t1e.i- 
sen S c y t  hen  mitrlcn Estcnidcntificircn will, lciiclitct ii~ii.niclitciii 
Hcrodot schildert tlic Scythen als „viel auf Wagen f:~lii.ciitltb 1)liit- 
trinkende Mcnschcn, dcrcn Waffcn in ltlciiicin riiiiclcin S,~l)ol otlcr 
>lcsscr, Dolch, Pfeilen, zweischnciciiger Stroitast iiiiil lYiii'fsl>i(~\c, 
bestanden'' während wir die, wcnn aiicli kricgcrisclicii llstcii iiiclit 
einmal zur Zcit des Chronisten Hcinrich (also 1700 J;llirc sp;l- 
tcr) mit doppelschneidiger Streit:lxt und Sabel, odcr ub(~rli:iii1~t 
mit einer ausgedehntem Kcnntniss des Eiacns ausgcriistct f i i i -  

den. Auch von dcm Gcbrauchc tlcr Scythcn ihre To(1tci; 11 ic 11 t ZIL 

verbrennen, zeigt sich bci Esten iirid Iciircn, soweit iiiiscSi.c 
Kenntniss dcrsclben zurttckrcicht, lrcine Spur. Gcwissc Uczic,- 
hungen zwischcn den angeblich von Ost iiiicli TVcst wandcriicii~l, 
nördlichen, tschudischfinisclien und siidlichcn, scytliiscli-iiioiigo- 
lischen Volkern sollen indesscn damit nicht gclaiigiict \rcrclc~ii. 

Ebcnsowcnig Grunde sind vorhanden, die c r s  t c iiiicli \Vcst 
gerichtete K e  l t e n  stromung, dic mit besonderer Starlic iiiicI 
Nachhaltigkcit im V.-VI. Jahrhundert auftritt uncl bis 300 V. 

Chr. Becieiitung bchdlt, auch in rinscrni Tcrraiii crscliciiicii zii  

lassen. Endlich huldigc ich nicht dcr Ansicht, dass gc  riii :iil i -  
s c h e  Schaaren aus der Gcgend uin Wolga und Ural niiflir:~clicii, 
die Kelten drängten und (nach Pliniiis) zu des M:issiliera l'ytlii.;ia 
Zeit (360 V. Chr.), sich als Guttonen und Teutonen, bis an die 



Ktisten derOstsec (Samland) vorschohcri, J:L sclhqt an iinscrcr I<iistc 
festsetzten Pytheas' drci T:iqcrcihcn von t1t.r st~j-tliisclirii I5ci.n- 
steinküste befindliche Insel B:lcilia und t lc~~t~ll)c~ri  hiscl r\l):iliis, 
welclieTimäus (320) unter dcrn N:tiiicii U,ruili;i, ciiic T;icr*rc.isc weit 
von den Oiittonen, am Rilecrbuscri Xriiotniioiili~ (ci i i ibr i~~~li :  iiioii- 

tonoman) liegen lässt, sowic auch dtbs Tiri7;~iis I i i ~ c b l  Il:iiiiioiiia, 
, die eine Tagereise weit von der scyt hisclicii Kiistc t\ni ftsrii t 11 :Lr, 

sind nicht in Sarnlancl, Ocscl etc. zu ~~iclioii ,  soii(1~rri in Jiitl:~ii(l 
und Schleswig, an deren Westscitc der Uerristcin v»rl\oiiiiiit iincl 
noch heut zu Tago Glccs (Iat. gltlsii!ii, gl~,--iiin) gc>ii:!niit nircl. 
Die Glcssariae werden fricsischu Tiisulii C4c.n cB-rii b(xiii. 

Viel spater konnte rnari einen, wcrin uiit.!i iiiilit Zar be- 
deutenden Einfluss dcr, uuch Pliriiiis (irii lctztcri Vicrtcl 
d. I. Jahrhundert n. Chr.), auf tlcr Ostst~itc (1t'r 'CYCI~II-C~I (Fit1110- 
gitien) hausenden, gcrmanisctioii Srii.ri iiiitl Liirri, \I ctitor o>t I icli 
und nördlich wirlren lasscii. 1)cu~l~clior k~~iii.!~uiitlt*t wit:li :ilicr 
eine von anderer Scite kommc~iirl(~ Bcc'iii A ~ I S ~ I I I I ;  ~ i i ~ ~ c ~ i . ( ~ i ~ G t ~ ~ c ~ i i r l ~ ~ i ~ .  

Ich meine hier zuerst clio von S c a n  t l  I 11 :L C icrr i ,  i i i i ( 1  vic~llt~irlit 
zunächst von den Suctoncn tlcs 1';~citui~i (seit dCii1 1;riCIc iiec I. 
Jahrhunderts n. Clir.) ziir baltisclicn Iiiihtc gci.iclitctt.ri Ziige 
und Ansiedelungen, durch wclchc in spattlrc,r Z t ~ t  d i ~  %c~iiqiiis-ic 
keltischer Cultur auf iinscrc Provirizc~il ~ibcrtr~igori vurtlt~ii iiiicl 
sich in deren Reichthurn an Gcgcnst:tiidrn aiis ziii111i:ilti- 
ger Bronze am deutlichsten aussprcclic~~i Aiicli o111ic Iic>lto- 
mane zu sein, wird man dic Anii;~liiiir: ciiicsi. sp:ll(yi.csn 1Si1ifiilri~i1iig 
der von Kolten angcfcrtigtcii Uronzcl, dui-cli S(.:liic!iii,~vit.r, iiiitiir- 
licher findcn miissen, als durcli Plioiiicit*r -1iii c1c~iitliclistc.n sclici- 
nen sich aber die Spuren s a r m  a t i s  c 11 c r  J<iriu :intltlriiriq ~rI i :~l ton 
zu haben. Bis dieses Volk aus scincii c:~iicnsisc~lit~ii St;~ininsitzcsii /,ur 
Ostsec oder in die Nahe derhc~ll~cri gclangtc, iiioclitr c i r i  1,lu:cr Zeit- 
raum vergehen. Nach Ptolomrtiis (1:)O 11. Chr ) I<;lrtc (vgl. Spi.uricrs 
Atlas antiquus Gotlia 1850 Tab. Nr IX) crstreclrt c sicli ( 1 : ~  eiii.opiii- 
sche Sarmatien östlich bis zuin Don, stldlioli \)is zu tlcri wcstliclicn 
Karpathen, westlich bis zur Weicliscl uiitl iiortllicli bi* zur 1)al- 
tischen See. Seine nördliche Grciizc wcrtlcn wir vicll~iclit ctwas 
genauer bezeichnen konnen Vcrglcic-\lcn wir n ~ i i i l i ~ l i  die von 
Herodot und Tacitus gcgcbonc~ Bcsclireibung tlcr Harin:itcn niit 
dem, was uns das Gouv. Icowno, sowie ein Tlit,il Ti~irlauds und 
des alten polnischen Livlandp aus Iaurgnncii licfcrtc, so zeigt 
sich hier eine unverkennbare Analogie. I)ic Itcstc von Panzern, 

Schwertern, Lanzcn und Wurfspcercn, die Bcstattung 11nvcrbr:inn- 
ter Lcichnamc, sowic die Opfcr an Pfcrdcn lind antlcrn Thieren 
lchrcn uns cin bcrittcncs, das Pfcrd scli%tzendes Volk kennen. 
Holzcrnc Schilde untl lcdcrnc Hclma lroiintcn sich in dcn alten 
Grbbcrn nicht gut crhaltcn. Dagtycn crinricrt der, in gcwissen 
litauischen, lcttisclicn*) und cstiiist.hci1 Districtcn noch gegen- 
wärtig licrrsclic:ridc Gcbraiicli des Itoitcns dcr \Vciber, an die berit- 
tencii Sarrii:tti~incn. Hczcicliiicii wir aber die früher (S.42Nr. 7) an- 
gcfuhrtcn, in unserm Arcd bisher bckannt gcwor(lcnen ICurgane 
als %usscrstc Marlren cincr nach Nortl gerichteten Wandcruiig, odcr 
eines ticfci- gclicntlcii Einflusses tlcr Si~i.iuutcn, so folgt darails, <lass 
niit Aiisnaliinc cirics T1ic.ilcs von ICui-1;ind und des Gouv. TFTitcbsk, 
das iibrigc Arc:tl der Ostsccpi.oviiii,cn iiiclit von dicscin Volks- 
staininc t~crulirt wiirdc. Tacitiis Illittlicilung ubcr die Acstier 
iiiitl Fcriiicn Iiat vor Allcin (1i~durc.h Wcrtli, (lass sie die Existenz 
dicscr Leiden gctrciiiiten fiiiisclicii Vollrcr n a m  c n schon zii scincr 
Zeit sclir wnlirsclit:iulicli macht. LVciiii cr vou tlcn Fciincri s:igt: 
„uiclit W:tffon habcn sie, n i C 11 t P fc r t t  C, niclit fcstc Hau- 
scr; ihr Esscn bcstcllt in Veyct:iLilicn, ilir Iilcidor siiid Felle, 
ihr Lager ist tlic Ei.tlc; riiir in die J;~gtlpfcilc, welchc ~ i e  wegen 
Ailangcls an I<iscu mit Iiiioclicri sclidi.f(~ii, sctzcn sie ilirc Hoff- 
nung; ilckcrbair trcibcii sie niclit", so sclieiiit es niir nattirliclier, 
hier tlic Naiigcl ciiicr clcui bcrrilimtcn Autor z. B. in Betrcff 
der Pfertlc eugckoiniiicncn, unziivc.rldssigcii, oder uiir dic An- 
wolincr tlcr Kiistc richtig beacicliiicnrlcii Bcrichtcrstattuiig zu 
fiudcn, als dic ziigc~liorigc Volkcrschaft iiii norwcgisclien Scliwe- 
dcii zu suclicri. Was fiir tlcs Tacitiis Fciincn galt, wird nicht 
wcriigcr aiif die ci~ciitliilicu Estcii gepasst liabcri, da wir lctztcre 
uiiriioglich in sciiicri gcririaiiiscli ruderi(lcn, odcr wenigstens in 
Sitte iiiicl IClcitliiiig dcn gcrinanisclicn Siicvcn naclilroininenden, 
ackcrbaiitrcibcri(lcii, iiiclit lrricgcrisclicn Acstiern wiedcrzucrlren- 
ncn irn St:~nile sind. Und wcnn in:tn fcriicr Tacitiis' Lcmovicr, 
die riiritlc Scliildc und Irurze Scliwcrtcr trugcn, nacli 8;tinland 
verlcgt, so w~ire daiegcri zu bcn~crkcn, dass nach viel spa- 
tcrn Qucllcu (Liicas Uavid) des Eiscns GcbraucIi im Lande 
selten, liaufigcr der dcr Kculc war. Dagcgcn ist CS nicht un- 

- 

*) Vgl. auch Aliiprkcs Rcimclironik (Script. rer. liv. Rd. I. 1853) Vers 348 
und 9230, WO über das llciten der Lettinnen nach Männerart im letzten Drittel 
des XII. Jahrhunderts und später ge~proühen ivird. 



möglich, dass dic einstige Existenz der nicht gcr~nanisclien, 
feste Hotten baucndcn , Scliild tragcndcii iiiitl gcrnc zu Fuss 
marscliirendcn Vencder des Tacitus und Ptolomii~is (111. .-L), die 
als slavischer Staiiim seit uralter Zcit um dcii ,,vcnctlischcri 
Meerbusen“ ( das liurische und frisclio 8 : ~ f f )  ilirc Wohnsitxe 
aufgeschlagcri Iiattcn und dcn sie bccngciidcri Vollcstdinincii nichr 
passiv gcgcntibcr traten, gewisse, bei tlcri weit vcrbrcitctcn li- 
tauischen Stäminen vorlrouiincrido , unlaugb:ir slavischc Elcnientc 
hintcrliesscn. Wcnn abcr Scliafarilr (Slavisc.11~ Altcrtliiimcr Lrip- 
zig 1843 I 30; 105; 110) dicsc aclierl~auti~cibtiic1~~ii Vcncdcrnicht a1- 
lein über ganz Ostprcusscn und bis mTilna iirid Nowporotl, sontlcrn 
avch über Estland hinaus ausbrcitot, so untcrstiitzcn unsere 
Untersuchungen diese Ansicht nicht. 

Da mit tlem Ende des VI. Jahrliiincicrts tlir Snrmaten 
(rcsp. Roxolancn) verschwinden, (1. h. in aiid(~rc Volkcrscliaften 
aufgelost, oder init dcnsolbcri unter anticrcnNaincn vcrcint wur(lcn, 
so konnten sie irn Sutlcii unscrcs Arcals voiii 1.-VI. J:~lirliun- 
dert n. Chr. in ihrer Urspriinglichlicit auftrctcjn, dcii litauinchen 
Stiimmcn fiir spbtere Zciten mclir oder ~rcnigcr clcutlichc Erin- 
nerungen hinterlassen. 

Nach (licser aus griechischen und röiiiisclicn Qucllcn ge- 
schöpften Einsicht, wollcn wir uns darnech iiinsclicii, was sowohl 
scanclinavischc, als estnische Sagen und Scaiiclin:~vicns Grschiclite, -. 
seit den crstcn Jahrliiiridcrtcn christlliclicr Zcitrccliiiuug bis auf 
die Zcit des Einclringenu dcr l)eiitsclicri, iibcr dic Vorg~iigc in iin- 
sern Provinecn und deren Vcrkclir mit Scaudinavicii bririgcu. Die 

ersten Seefahrten der Waringor w:ticii vorzug~weiae zur Düna 
und nach Estland gorichtot. L)ic Teufclsbdtc (~c1l;~I: i iwe) der 
kurischcn, und dic Tciifcls~nhctorstcllc (Kiirraclip:illo,ja kolit) an 
cler estnischen Ktistc, naiiicntlich abcr erstcrc, wciscn auf un- 
zweifelhaft frühe Reisen der Scandinavicr nach unscrm Lande hin. 
Laut Saxo, gründete dcr schwcdischc Konig Odin C. 200 u. Ohr., 
Asgard an der Düna (Dinu, Dinau) uritl kdiiritc man, nacli den 
Verbreitungsbczirkcn unserer Steinwcrkzciigc , dicscn Punkt  
(Aschcradcn?) in der Gegend zwisclien Pricdriclistadt und Ja- 
cobstadt, odcr obcrhalb Diinaburg suchen. Obglcich Odin's Ziige 

und sein Vcrschwiiidcn ganz clcu Charactcr dcr Mythe trag.cn, so 
hat man noch neuerdings, sein Grab auf der I i i ~ c l  Odcnsholm, 
am Eingange in den finiechen Meerbusen, Z U  findcti gcglaiibt. 
Ebenso wenig wahrscheinlich ist es, dass des alten 0 d e n  Name in 

der Benennung des Schlosscs Odenp&b (vgl. Kruae, Urgeschichte der 
Esten. Lcipzig 1846. S. 666. Anin. und d:igtgcn Hcinr. d. L. S. 127, 
wo vom Sehlossc Odclnpe, d. i Bgrinkopf, ftir d. J. 1208 ge- 
sproclicn wird), Odciilrat etc. nnchlclingt , da ähnlich zu- 
samincnpcsctztc, nach Tliicrcri bcnaniitc Piinkte, z. B. Ki~nna- 
päh, Hiihiilropf, häufig bci uns vorkoininen. Eiiic ältere 
Mittliciliing d:~riibcr, (lass der cstnisclicn Kalcwipocgaagc nach, 
K:ilew iind dibswn Solinc init Ott, dcr iiber den Pcipus kam, ge- 
käiiipft Iiabcn sollen, finde icli in der vollst~ndigcn, 1857 zu 

Dorpat erschicnencn Ausgalic dicscr Sngc nicht wicdcr. Endlich 
scheint dic in dcrsclbcxi voi.!zomnic~~de Bezeichnung Karro Poeg 
Ott. (Bi~rciisoliii Ott) iiiit Odcn ivcuig gemein zu haben, wahrend ' 
andercrscits die 1C:ilcwipocg-Sage, s i e  wir gleich sclicn worden, 
manclie Verivnn(1tscliitft iiiit dcn Sagen Sc;iiidinaviens (cstn. Tiiura 
und Ttiija) aiifwcist. Nach dcr Ynglinga-Sago gelangte S w c g d i r ,  
dcr Oclrii, dcii Altcii, siichtc, zum grossen I<onigsliof „al Steini" 
in Adnluysla, d i. im Fcstlandc gcgcniilicr Eyasyslc oder dem 
Inscldistrict von Ocsol, MOOII, Dapo etc Iu  dicscr Gcgend kam 
er nin, da er durch cincn Zwcrg (nacli Nilseon iin Sinnc dcr 
scandinavisclicn Sagc, cincn Lappen, und dic Zwcrgc im Kalewipocg 
G e s  XVII S. 557-567 vicllciclit glcichl~eilautcnd) in eincn von 
Riescn (Jctcn, cntsprcclici~d drn cstnisclien Kalewidcn) bewohnten 
Stein (der cl)cnhlls im Iialcwipocg vorliomnit), gcloclrt wurde. 
Die Verwandtschaft beidcr Sagen spricht sich aber noch deutlicher 
im Kalcwipoeg, Gesang XVI. aus, wo K a l  c W ' S  Seefahrt auf dem 
Lcnnox gcscliildert wird Von Sttirmcn an Lapplands inagcre Ufer 
und zum oruieu Strand rlcr Iliirftigcn vcrachlapn (B 491), 
gelangt das F:iliracug untcr <ics Lappen W n r r a k s  Leitung an 
unbekannten Lllndcrn vorubcr, und nLohdcm Walfische gesehen 
worden, nach Island mit sci&n fcuerspcicndcri I3ci.«cii iind. Eis- 
gebirgcn. ,,Durch das hohe Ek in IIiigclri schnitt liintliiroli das 
Silbcrschiff", bcisst CS S. 515. Dcr bcrtihmte finische Meister 
Jlmarinc, zii dcui Balcw zieht, um sich ein Schwert schmieden 
zu lassen, eriiincrt tlaran, dass dcr bcriihintcstc Schmid dcr Edda 
cin Finc war Dagegcii rnoclito ich den, untcr dem bäncii- 
lranig Frotlio I11 (520) sicli ausaeiclicndcn Starkathcr aus Estlnnd 
nicht in Bczichung zu Kalcw sctzcii. weil hier, wic in manchcin an- 
dcrn Fallc, untcr Estland wohl nur Ostland, doch nicht gerade das 
EStenlirnd gomcint wurde. Capitel16 dcr Ynglinga-Sage lchrt uns 
weiter wie, muthmaasslich in-dcr zweiten ~ b l f t e  dos VI. Jahr- 



hunderts, Y n g w n r ,  ebenfalls in Eistland, d o r t  wo CS al Stcini 
hcisst, h a i l s t c .  Dio-g jb ' i r  (Estcri) t r : ~ t e n  ihm aber mit gcwalti- 
g o m  Heer c n t g e ~ c n  und s c l i l u ~ c n  d i e  S c l i w c d c n  mit ,,Wassers 
Lic rz6 ' ,  (1. h. n a c h  W : i c h t r r s  E r l c l & r i i n g  r n i t  S t c i n c i i ,  o d e r  stci- 
ncrncn W a f f e n ,  da clic I < c r i r i i n g c r  t l c n s c l b c i i  V o r s  u n t e r  der Be- 
nennung d t x  S t c i r i c  a i i t t i i l i r c n  u n d  vorlicr sagen, d:tss Inan dcn 
Stein d a s  I I a r z  d o r  Erde u n d  d a s  IIcm der See ncnncn m o g o .  
K o n i g  Y n g w a r  f i e l  in d e r  b c s c i c l i n c t c n  S c h l a c l i t  und w u r d e  a u f  
Adalsyslc otlcr Tl i : i l sys lc ,  a l s o  w o l i l  n i c h t  gar wcit v o m  S c h l a c h t -  
f e l d e ,  an d c r  Sce sc, lbst*) ,  i n  o i n c m  l i i g c l  b e g r a b e n ,  dainit „die 
W o g e n  tlcr Ostsec i h r c n  3 l e t : r e s g e s n i i g  s i n g e n  m o c h t e n  c l c m  
S c h w e d c n l i o n i g  z u r  T,iist" (Gthigcr S. 87). 

Nach c l i c s c m  i i r i g l i i c l i l i c l i c ~ n  Z u g e  hören wir l n n g o  nicht 
von s c a i i < l i n a v i s c h c n  E inf t l l l c i i  ins c s t n i s c l i c  G e b i e t .  ZU CI .W&~-  

*) Sowohl der K6nigshof „a1 Steini" als dio Grabstätt.o Yngwars haben 
Kruse, Sjiigren, Smissen, Riis.iwiirni U. a rn. grnaucr zu bestimiiicn gcxriclit. Der  
Königshof wird aller W;ihrschciriliclikcit n:rcli an di r  Stran<lwiek I<:stlnn(ls 1.11 ver- 
Irgcn sein, oh ahcr nach Soont:igana (bei tler St blicliaclisliirclic, 2 Rlt~ilcn vom 
Meer) oder nach I!otula (Riittiel) oder ~ i d c p i l i  oder hletzobii, oder iiacli cineni W 2  
bula, das hei Teataina zwisclicii W:iiut untl Scllie i a i ,  ist  nicht entscliiedcn. Viel- 
leicht ist Tngwiirs Grab, die bei der Werpelsclien Kirche und in der Nahe des 
Meeres befindliche (S .  40)  rrw811iite Teiifk1n:tnbctcrsteile oder Kiirraclipalloja koht. 
Ein Uauftlii zunanimengelcgtcr Steiiic, wie er  bei S;wtama, frcilicii iii grossartiger 
Weise, nebst ciiiem dazii fiilircnrlcn, ebenfalls ans grossrn Stcinhliicken bcstclrc~n<len 
Damm vorkam, entspricht <I;ijicgen nielir ~ l i n l i d i r n  Grabstiitten i"i n i 3 c h e  r \'iillier, 
die im niir(lliclien S c h w ~ d e n  h;iii.itrii. - Bci dicscr G~~lvgciili<~it glaube ich aucli je- 
ner Ansicht Ilueck'n (Sot,izen i i l~c r  einige ßiirjirviille in den Verliaiidl. der entii. Oes. 
zu Dorpat I. 1. 1810. S. 4 8  67) entgcgentrotcn zu niiis~en, nach wclclier Soon- 
tagana (estnisch: hinter clerii hlornstfliiraclien) in hintorisclier Zeit ein alter Hafen- 

und Schloss LeaI eine 1itsr.l grwclcn ist. Den Ucswc.is dafiir sollen nach 
Ueberlirferilngen ( l e ; ~ r r i l i ~ e r - ~ a n i i l i e  Gl:intlstriirn, die drei Gcnrr:itiont,n hindiirch 

in St. klichaelis wirkte uiitl i n  den -10-ger-J:iliren aiisst:trb, ein Scliitiskiel, das 
nordlich von Soontagana in cineiii Sninpfr, bei-?&cl, u n d  e i n _ ~ n k c a i d l i c h  
von Soontagnna b r i  .. Kirrinivn - . aungegra!>cn wurde, liefern. ~\l,gcsehrn tlavoii, dass die 
Ang:~l)e von angeblich im Uirincnl: in~l<~ unsrrer Pro~iiizeii  aiifgi~fundenen Schiffsresten eo 
haiifig vorkoriimt, tlaxii sich (lainit eine ganze k'lotill(: ziis:lninienbringen liisst und 
dennoch kein einziger Fund ganz fcstgcstcllt werden koniitc, so spricht d r r  c i s e r n o  
Anker fiir eine nicht gar wcit ~ i i r i i c k l i ( ~ ~ r n d e  Zeit, die Troclienle-;iing oder An- 
schwemmung von C. 2 hlcilcn Kiiste j<vlo<:h ffir melirc J:ilirt,ausen<lc, wie bei Gelegenheit 
der Weil%-L:iiwe S. 48 etc. eriirtort wiirile. Ilntte inati ltcste von Schaalthicr-Arten 
die noch heut zu T;ige in unserer Ostsce Icben, statt des Ankcrs in der Piälio von Soon- 
tagaiia (wie z. B bei Nyhy, gegeniiber Nuckii in Estlan<l) gefunden, so I3gc wellig- 
atens der entschiedene Beweis d:ifr~r vor, dass dio mit ihrem gegenwärtigen Cha- 
racter behiftete Oatsee hier einst nogte und brandete. 

n c n  w & r o  v i o l l c i c h t  n o c l i  d c r  n ~ g t h i s c h c  E s t e n - K ö n i g _ B a u ~ ,  von 
WCI(:I~CIII d c r  14. d l i i i i sc l i c  I < a i i i g  I I ö t h c r  w t ö c t t c t  w i l r d o  lind 
n:icli S ; a o  ( T  130.7) . j ( ~ i i c  c b c i i h l l s  sagc~i i l i : i f t e ,  v o n  E i i i i g c i i  iii's 
V I I I .  J : i l i r l i i i i ~ ( l i ~ i ~ t  ~ c i . l c g t c ,  Tori i2iitlci.ii  s t : i rk  a i i g c i . w e i f c l t c  
Sü1ili~c:lit  111.i I ~ ~ ~ ~ v : I I ~ : L  ;lin A s c i i s c t ,  b c i  S o r b y ,  e w i s c l i c n  II:lr:lld 
v o n  Sc . l iwc t lc i i  u i i t l  S i g i i r d  l t i n g .  1 I : i r a l t l  w i i r t l c  von Däticn und 
T ~ i v c i i ,  S i g l i r ( l  v o n  ~ < i i i - ~ : r i  uiitl E s t > c r i  i i n t c r s t i i t z t .  1' iir u n s  I i :~ t  
:~l)cr j r t l t ~ i i f i ~ l l s  t l i c  b c i  Cic1cgciilic:it. tlictscr S o l i l a c l i t  g c i n : i c l i t c  B c -  
m ~ ~ i . i i i t i g  L\7(!rtli, tI:isa E s t c n ,  I i u r e t i  11.11 L i v o l i  d i e  W u r f s p i e s s c  
i n i t  s o l c l i c r  Kraft z i i  w e r f e n  w i i s e t c i i ,  ( l a s s  i l i i i c n  lrcin Schild wiilcr- 
s ta i i t l .  b e r i i l i i i i t c  D 8 n c n l r ö t i i g  Ii:ig~i:ir L ~ d b r o c l ~  s o l l  iin VIII. 
0d t . r  IX. . J ; i l i r l i i in~ lc r t~ ,  i i i i t c r  n i i ~ l c r i i  ~ I c l t l c i i t l i a t c n ,  a l l e  Iiiisten 
ii i i  E ~ i . i i r ~ ~ t i < l ( ~ ,  (1. i. zwiscl ic?i i  Ocst?l, $looi i ,  Dilgo ur i t l  tjcm ~ c s t -  

l a n t l c ,  go l ) l i i i i t l c r t  l i u b c n .  Iin 1 i :~ i l l l ) fc  mit Er ic11  E d i i i i i n d s o n  
vor1 S c l i w c ( 1 c n  zogr!ri d : ~ i i i i  d i e  E s t c n  dcn I i ü r z c r n ,  c r l i o b e n  
s i e h  : ~ l i e r  i v i o i l e r  i i i i i l  i n  in1 X. J l i l i r l  iidert g r ö s s e r e  

'U 8olbsts t idi i t l igl tc : i t .  Zn i i r i f a r i g  dtls XI. J a i i i - l i i i n d c r t s  s o l l  cnd- 
1ic:li a u c l i  t l c r  s c l i w c t l i s o l i c  J a r l  E r i c l i  g : ~ i i z  E y a s y s l c  und Adal- 
s y s l c  g i y l i i n d ( : r t  i i i id  iti l c t z t c r c r  G c g c i i d  4 tl&riisclla Schiffo 
I ~ I I I J I  1 1 1 1  P):is v o i i  i l i i i i  z c r s t ö r t c  A l d c i i i b o r g  war abci. 
i i i c i i i  d rc i i sb i i r~ ,  s o i i d c r i i  n . : i l i i ~ s c l i ~ ~ i i i l i c l r  A l t , - I ~ : i t l o ~ i i .  Alls (Ieri 
I<;iiiipli:ri i i i i t  O l o f  (Iniii ~ c : l i l o s s l < ö n i g  (i- 1 0 2 4 )  lind K ö r i i g  E r i c h  11. 
(,log!)), fc1-11cr :~IIS(ICII  I < r i o g s j ; ~ l ~ r c ! ~ i  1 1 5 i - i i n ( l  t i : ~ i n c i i t l i c h  llSS1 w o  vor 
s i igswcisc :  0esc~l:~iit:r i n  Sc. l i~rc: t lcr i  c i ~ i f i e l c n ,  s o i v i c  cnt l l iol l  aus 
c i u c i n  Siegt:, <I(:ii d i o  l i s t c u  1210 b e i  R o t a l n ,  in d e r  W i e k ,  übor 
dii: S c l i ~ ~ d c i i  o r l i i i i i i l~ f ' t i~ r i ,  g c l i t  j c d c i i f i r l l s  I i c r ~ ~ o ~ ,  (lass s i e  diesen 
iiii.011 C e ~ i i i ! r n  i i i  I<i . i i :~sf i l i i r i i i i"  ~ I I I ( ~  W:tffcn ~illigel.lnililsscn 
e t i c i i l ~ i i i - t i ~  si~iti i n u s s t i l n .  R i i i i :  s c l i w c i l i s c i i c  C o l o ~ i i e i ~ i i n g  in est- 
i i i s c i i i ~ n  ü e l ) i a t  z o i g e r i  a l t o  g o t l i i ~ i i l i s c l i c  R: igen  aii, rllfoige 
~ c l ( ! l i c : r  (lic (fotiiiiiclcr a u f  clcr  I i i s c l  U a ~ : i i l , i  (U,igöi, E s t l a i i d  
g e g c i i i i b o r ,  c i i i c  U i i r g  I ) ü i i t c n  u i i t l  v o i i  d o r t  ciic I1iiii:i Iiiii:tiit; <!lirch 
Ltuss la i i t l  u n c l i  G i ~ i c c l i c i i l a i i d  zo(i.oii. 

l l i o  ~ : s t r i i s c h c  I < : i l c i v i p o c g - S ; i , ~ o  l i e f e r t  v o n  Erinncri lngon 
C S  w t n i r c i i c n  S t i : i i i : i l t n a  iiar g e r i i i p  i \ i i ( l c i i t i l ~ i ~ ~ ~ ,  <liie-* 
g c i i  oi i i  r c c l i t  v o l l s t i i n t l i g c ~ s  Z3iltl d e r  n i c h t ;  stciiicrilcll Waffen 
d e s  C s t c i i v u l l < e s .  I<:iIoiir S o h n  v c r f t , r t i g t  s i c h  a l s  K s a L c  S p i e l -  
t s c s t i r i  ( , : j ~ ~ i i i .  üt:s:liig 11. s. 105) uri(1 w i r f t  

ß ~ l h s t g c i i i : i c l i t c  S c l i l o n r l c r  ( I ~ I I K ) .  Wie er d e i i  S ~ l i l e i i c l c r ~ t ~ i ~  
k i w i  a u c l i  W c t t s i e i i i .  i v i i d - k i s i  X. 181) i n  die S c h l i n g e  

(silm, Auge) ~ t ~ ~ l i t  uud iin K r e i s o  s c l i w i n g t ,  crfiihd man in 



Gesang X. 179. Von den Söhncn eines Zauberers wird endlich 
(XII. 257) noch gesagt, dass sie eine mit Holzstiel versehene 
und am Ende der Schnur mit einem Mahlstein belastete Peitsche 
brauchten. Die Kenntniss <lcs Eisens bctrcffcnd, erscheint dieselbe, 
ungeachtet der in der Eirileitiing als Eiscninänner bezeichneten 
Kalcwiden, anfknglich sehr gcring. Sowohl Vater Kalcw, als 
dessen jiingstcr Sohn, holen sich ihr Schwcrt (möclr) aus Fin- 
land, wic denn überhaupt ein einstiger lebhafterer Verkehr der 
Estcn init (Icn Fiiicii nnr aus rlcr Knlcwipoeg-Sage hcrvorlciichtet. 
Die Genannten lasscri sich ihr Acl1wcrt von cinern bcrtihmten fini- 
schcn Schmid machen. Iln Tralime sicht Kalow Sohn den Mei- 
ster Ilinarinc mit 7 Gcscllcn eiii herrlich Schwert, aus schwedi- 
schem (!) Material herstcllcn. Der Streitaxt aus Eisen (taper, 
russisch tapor) und dcr Ariiibrust (ambu) wird häufig gedacht, 
ebenso (VIII. 135) des Spiesscs (warras), der Lanze (otla) und 
des Pfcils ( n o 4  Auch eine F i s ~ h c r ~ a b c l  (aching, VIII. 143) 
kommt als Waffe vor. Schilcl (kilpi) und Kiipfcrwainins (höbe 
särk, Kupferhcmd YIIL. 7.7) führt I<alew, der Vater. Das gcw~hn-  

lichc, kleinc Beil (kcrwcs) zum Holxhauen, wird von dem rus- 
sisclicn (wennu 1ci.rwcs XX. 697) untcrscliicdcn. Wo abcr Kalew 
Sohn das Schwert nicht zur Hand hat, braucht er die Holzkeiile 
(niiia. Y. 73 und XI. 259) und cl>ciidcrsclben bedient sich (IV. 
21) der Insclvatcr, odcr Finlands windekundiger Zaubcrcr. Wio 
Knlcw Vatcr und dcssen jiingster Sohn sich das Eisen :ius Finland 
holen, so lernt der altcstc Sohn Zinn, Iiupfcr, Silber und Gold 
auf wcitcn Rciscn (VII. 27 - 31) kennen. Nachdem Kalcw jun. 
aus dem Wurfwettkampf mit Steinen als Sieger hervorgeht und 
König wird, nirnint er den Pflug zur Hand. In dem lctzten 

Kampfe scines Vollies (XX) mit stahlgepanzciten Rittern, Deut- 
schen, die auf Schiffcn aus der Ferne kamcn, bleibt Kalew allein 
nach. Sein Schwcrt war (XIII. 599) ohnmächtig, wo die Stirn 
von Eisen, dic Kopfe von Stalil, odcr des Halses Sehnen ehern sind. 

In  Betreff dcr Bestattungswcise erwlthnt der ~a lcwipoeg so- 
wohld es Begrabens als dcs Vcrbrcnnens dcr Todtcn, doch kommt Er- 
stcrcs nur cinmal vor lind schcirit inchr Yhantasiestiick odcr liccntia 
poetica zu soin Linda begrabt (11. 87-89) ihrcn verstorbenen 
Gatten, I<alew dcn Vatcr, 30 Ellcn tief und trägt tylicli  Steine 
auf das Grab, uin ihm ein Dcnkmal zu crrichte~l; weil ihm 
schwere Felsblöcke ~ i i f  den Gliedcrn liegen (111. 157. V11 41), 
so kann er nicht ziim Grabe hinaus, das einen Hugel bildet, 

der oben Sand hat. An cincr andern Stelle (VII. 47) ruft aber 
Kalcw zu demselben Grabe licraus: mcin Gebein ist Grabes- 
moder, Schutt und A s  C h c  mcin Gcrippc ! Seinen Todtenliiigel 
soll nach des Sohnes Wunsch (X. 187) die erstc Stadt (Reval) 
umkrttnzen. Zu des gefallenen Salewidcn Denkmal lässt Ka- 
lewipoeg (XX. 705) einen hohen Hilgcl anhaufen und eine Urne 
mit des Todtcn Staub und Aschc, steinumringt, ans Ecde des 
Htkgels stellen. Das geliebte Ross Kalcwipoegs setzt sich 
(VIII. 93) selbst ein Denkrnal. 

Wenden wir uns vom estnischen Gcbiete weiter sildlich, 
so folgt der obenerwähnten Beerf'ahrt Odin's in die Duna und 
der Griiridung Asgard's an derselben, ein langcr Zeitraum, in 
welchem - wenn man nicht mit Kruse (Urgeschichte des est- 
nischen Volkstammes. Leipzig, 184b) dem Gothcnkönig Her- 
mannrich im 111. Jahrhundert, einen Hochsitz an der Duna an- 
weisen will - von keinem Kriegszugc in diese Gegend berichtet 
wird. Kann hieraus einerseits auf friedliche und wenig gestorte 
scandinavische Niederlassungen an dcr Duna geschlossen werden, 
so belehren uns andererseits, sowohl die Anzahl der Wellalaiwe, 
als die Stoinwaffen zwischen Pricdrichstadt und Jacobstadt und 
dic sogleich zu crörtcrndcn, in der Mitte des IX. Jahrhunderts, 
weiter sadlich statthabenden Kämpfe und Vorgänge, dass die 
bezeichnete Gegend und vicllcicl~t gcradc das Sclburgsche, mit 
den anliegenden Dtinaufern, längere Zeit dcr Schauplatz kriegeri- 
scher Ereignisse sein musste. Dennoch habcn wir erst aus dem 
VIII. Jahrhundert des obcn genanntcn D%nciikönigs Ragnar Lod- 
brock Kriege und Sicge in Ostcrwcg (Austur Rikc, Ostreich, Oestcr- 
reich, Ostland), d.i. in dcr Gegend z ~ i s c l i e n ~ e i c l i s c l  und finischem 
Meerbusen, hervorzuheben. E r  schlug cin Heer das 8 Jarle 
im Hafen Dinu (Dilna?) zusammengcbraclit hatten. Wird jedoch 
in des Anonymus Raveuna Geographie, die in dicse Zcit fhllt, 
bemerkt: dass die Dänen, wclclie im Dünaflusse wohnen, schnell 
aber nicht so kithn sind, wie die von Saxonia, so ist dieser 
Angabe wenig Werth beizulegen. Am Schlussc des VIII. 
und während dcs ganzen IX.  Jahrhunderts, etwa bis zu der 
Zeit, als die klcinen dänischen Rciche unter dem sud- 
j~t ischen König Gorin, dem Alten, vereinigt wurden, mag das 
eigentliche Wikingsleben und gewisse Wikinger Zuge nicht ohne 

auf die Bewohner unserer Provinzen geblieben sein. 
Ich hebe hier nur hervor, dass um die M t t e  des IX. Jahrhun- 



derts, ein nach Kurland gcriclitotcr Zug dcr Dtlncn, an wclchem 
sich auch schon Cliristcn bctliciligtcn, ~o l l l i on i in~n  missl:rng. 
Dic I l ~ l f t e  ihrer Gold und Silbcr fi~lircndcn Schiffe uuil FVafYcn 
wurdc von den Choren (Biii-cii) genommen. I)ic Scliinacl~ zu 
raclicn zog dcr Schwe(len1ionig Oltlph aus, ging in dic Drrria 
und nahm Sccbiirg, woriiutcr k:lum (las dariisclic Sccburg oder 
Jonisburg, aii der Niindiing clcr Swiiit., aber cbcnsolvc~nig sicliur 
(I<rusc) Sclburg, in tlcr ?J;~li(, t1t.i. I)iin;t, zii vorstehen ist. 

Wohcr die vom Ar:~t)cr Ibn Foszlan 921 aii tlcr W o l p  angc- 
troffenc, 100,000 I<opf(: zählcndc Vollisinassc ltain, ist viclf .ch cror- 
tcrt worden. Jcdcrifalls warcn tlicsc Lcutc mit Ast,  Dolcli lind 
Schwert von frinkischcr Arbcit gut bcw:~ffiit:t und 1r:~nntsii niiescr 
demEisenund KupfCr, aiich 8ilbcr iintl Qolcl, wic iiatnciitlicl: tlcr 
Brust- undHalsscliiniickilii.cr Wcibcr lehrt. Dic Lcicliciivcrbrc~iri- 
ung über einem Schiff uri(1 glci~lizcitigcs Opfern von Mciisclicn 
Hun(leri, Pferden, Ochsen, II:111n und I-Iulin, sowic das Auf- 
schütten eines Hiigcls und tlio Bczcicliiiung dcr Grabstattc mit bc- 
schriebenem Holzsttkclrc, wcist abcr auf cinc Vcrmiscliurig vcr- 
schicdcncr, vielleicht scandinavischcr, nltrussisclicr, sarm:~tischer 
und slavischer Gebräuche hin. Es ist sclir walirschciiilicli, dass 
die ersten Kcime dieser inasscnliaftcn Wandcr-Horde vor lan- 
gercr Zcit in VITest ihren Ursprung nahmen. 

Schliesslich crwahncn wir iiocli, dass Caniit 11. von Däne- 
uiarlr (1080-86) die Rciclic dcr Ciironcn, Scrriboncn und Estoncn 
vou Grund aus zcrstört haben soll. Adam von Brcincn Cano- 
uicus lässt sich in dcr Mittc dcs XI. J:~2irliiindcrts crzalilcn, 
dass in Curland ein schr graiisarncs Vollr wohnt, wclclics wcgcn 
scincs gar zu grosscn Gotzendiciistcs voii Allcn gcflolicn wird. 
Gold (? ßrouzc) ist bei ilincii sclir viel uirtl die bcstcn I Z o .  
I n  Estland (Ocscl) alicr opfern dic Estcri Jfcrisclicn. 

MTclchen 34:iiifliiss dic iin VI. urid VII. Jalirliuntlcrt vor- 
dringenden sl:rvisclicn Tjcclicn uricl nriclcrc, dcnsclbcrl vci.w:iilcltc 
Stärnriie diesscit clcr Wcic1isc:l i i i i~l  uin 1,itniicn und poluiscli Liv- 
land Iieriim, auf dic TJc~voIiiic~r iiiiscrc~s ,Irt,;ils :iuagc)iibt Ii:~bcii, ist 
zur Zcit iiribckannt. Bci1;iufig niogc Iiicr cr~~:i l i i i t  \~('i.flcii, (lass 
Schufai~ili's ( 8 1 : ~ .  Altcrtliiiiiic~r 11. Ot!) 11. (ivw)X) Hlalrcri in clcr 
Mittc dcu VI. Jalirliiiiitlr!ts lrc'iiic II:L~-II~SCIIC Ocfi:lbb~ii iiiid ilirc 
garizc Ucwaffiiiirig ans Scliild, Iiolzcriiciii I ~ U ~ C I I ,  l\lt~iiic~ii l'tclilcn 
und lcichten Wiirfbpicsscii bcstnritl. Iii tlcr lioiii~itiliol'cr 1Iand- 
schrift (Iir&dlodworsky Ituliopis, liemuspcgcbcn voii W. Ilaukn 

Prag 1835) erwähnt aber der altböliinisclic Gesang „Zaboi und 
Ccstmirl' urspriinglicli von Stein gcfcrtigt'cr, spatcrhiri eiscrncr 
Strcitliämnicr (Mlat) und des ciscrncn Iiricgsbciles (Sckera) 
Vgl. Wciss, Costüinlidc. 11. 1464. S. 325. 

Einc dcm Austrirwcgc cntgcgengt:sctztc, slavisclic Strömung 
in unscr Gcbict, bcurliuiidct sich mit Siclicrlicit erst, nachdem 
Nowgorod im lctztcn Drittel dcs IX. Jalirhundcrts ciiicn cigcncn 
Staat zu bildcn anfing. Aus den Gcschiclit~squcllcn für dicsc 
Zeit (Nestor 1100) gcwinncn wir indcsscn, in Bctrcff dcr Cultur- 
zustani!~ und namentlich dcr Hricgsfülirung und WaffcrinatUr 
iinsercr Völkcr, wenig. Des crste russiselic Panzcr (6porrrr, 
brunnia) wird 968 von Nestor genannt. Dass der Grossftirst 
Wladiinir bis um OS8 cincii Tlicil von Livland und Litauen 
bclrricgtc und im Beginn tlcs SI. Jntirliuiidcrts iri engcrcr Be- 
ziehung zu diesen Gcgcndcn stand, ist gcwiss. Ein Bcfehl des- 
selben, die hcidnisclicn Kopischlrcn zu vcrniclitcn, wcist darauf 
Iiin, dass in Litaucn diese nur vom Volkc und nicht von Edlen 
besuchten Vcrsammlungspunktc Bedeutung hatten. Sclbst Ja- 
roslaws Zug nach Dorpat (1030) bringt uns von den Cultur- 
Verh~ltnissen dcr Estcn ctc. lrcinc Nachricht. 

I n  dcr, unscrm südliclistcn Areal arigrenzendcn Gegend 
spiclt S a m  1 a n  d , oder das eigcntlichc Bernstcinland die hervor- 
rngcnclcstc Rollo. Obglcicli es wcnig für sich hat, dass schon 
Pytheas (360 v. Chr.) bis zum Samland vordrang, so ist doch 
kaum daran zu zwcifcln, dass scit dcni Beginn christlicher Zeit- 
rechnung von Samlarid aus dic Zcugcn cinstigcn dircctcn, oder 
indirccton römischen 13criistciiili:indcIs übcr unscrc Provinzen 
vcrbrcitct ~vurdcn. Das ticfc L)unkcl, oder langc Scliwcigcn der 
Gcschiclitc nacli (Icrn 11. Jalirliunrlcrt n. Chr. diirclibrcclicn abcr 
uur sp:Lrsamc Liclltstrahlcri. Aucll clic sclir vcrbrcitcto Aiiii:~hiric, 
diiss dic LIaiifcii der Viliiilgcr uncl dic ltaubflottcn scandinavisclier 
Bönigc erst in1 ftiiiiftcii J:~lirliuiidcrt bis nacli Saiii1;~nd vordr:ln- 
gcn, 1~1.iiIii.ciid wir sic sclioii scit IJcpinn des drittciii zur Diiiia 
und n:icli Estlantl gcriclitct f:\ritlcii, ist tliii~cliaus iiiclit 1iiiii.cichciid 
brc)i.iiiitlct. D:~ssscilbc: zilt tiii tlic I<:iziililiiirh voii cl(:ri Wiclcri ails 
Skaiidicn, tlic unter JVidcwiitl (J\r:iitlc\viit, IVoiwoclc) sicli iriit (lcn 
altcti I~an~lubc~voli i icr~i ,  dcrcii Obcrliuiipt (iriwc lv:tiS, zu ciiicm 
Volke verciiiigt li;~IIc~i HO~/CII ,  ~ : L S  (\.%I. di~1Clironistc11 LIIC:IS Düvid 
und Sililori Grun;lii) tlcii S;iiiicn ,,l<i.uttciicrz' f'iilirtc. Uiitcr dicscn 
Landcsbcwohricni bönntcn sowolil die Vciicdcr, als clic mit cirinndcr 



naheverwandten hcidnischen Altpreussen, Lctten und Litaucr ver- 
standen werdcri, die sich vicllcicht unter sarmatisclicr IIcrrscliaft 
befanden. Fiir Lctztcres spricht wcriigstcns dcr w c i t c ~  Vcrlauf der 
Ssgc. Nach dcrselbcn warcn nkmlich die Rruttencr den &lavovicrn 
(Polen) tributpflichtig und verweigerten in der Mitte dcs VI. Ji~lir- 
hunderts den Tribut. E s  abarzog sic daher der masovisclic Purst 
Andislaus, und Czinibech, Roxo1:~niens Iiönig (also ein sarinati- 
crcher Fürst) mit Kricg. In  einer grossen Schlacht wurden die 
Bruttener dann gcschlagcn, weil dic Masovicr mit starker Rci- 
terci, mit S cli W e r  t und Bogcngeschoss gcrüstct warcn, gegen 
welche die lange und scliwcre S t r e i t k c u l e  und der W u r f -  
k n t i t  t e l  der Bruttencr wenig brauchbar waren, da diese Waf- 
feuart mehr zuiii handgeinciricn Kaniptb diente, wclclicin die 
Reiterei stets auszuweichcn suchtc. Wenn aber hier von dcn 
Roxolancn niclit weiter gcsprochen wird, so erinncrri wir an 
das, was schon Tacitus (I-Iistor. I 79) vor1 dicscin sarmatisclien 
Stammc berichtet E r  nennt sic wild und kriegerisch. jcdocli 
ebcnso träg iin Fiisskatnpf, als unwidcrstclibar in ihrcn Reitcr- 
angriffen. Allein bci rtcgcn- odcr Tliauwcttcr, wcnn die Schliipf- 
iigkeit der Wcgo die Hahuclligkeit der Pferdc hciilintc, wurden 
sie dennoch lcicht ~iberwllltigt. Dann leistctcn ihncn wcdcr 
ihre 8 p i e s s e , noch langcn 8 c h w C r t c r, dic sie init bcidcii IIäiidcn 
frihrten, dic nötliigcn Dienste und wurdc iliricn die Wucht ihrer 
P a n  z c r  hinderlich. Lctztcrc trugen nur Fiirsten und Voriioliinc. 
Sie warcn aus ciscrncn Blcchcn, odcr dickem Lcdcr gearbeitet 
und wcnn auch hicbfust, docli dcn voiii Feinde Nicdorgcworfcncn 
am Aufstehen hinderlich. In  dem oben crwähntcn Kricgc lcrn- 
ten, zufolge dcr Sage, dic Bruttencr bcsserc Waffen und Kricgs- 
fuhrurig licnnen, vcrcintcn sich spktcr iiiit dcn Masovicru (und 
Roxolanen?) und oignetcn sich dcrcn Waffcnkiinst ganz an. 
Was man aber mit dem altprcussischcn Griwc und dcsscn Sitz 
Remove anzufaiigcn hat, werdcii erst spccicllcrc Untersuchungen 
darlegen. Ziemlich sicher ist dagegen, dass Kcrnow, als Haupt- 
punkt der Thätigkeit des litauischcri Kriwe - Iiriwaito, entweder 
an der Wilia bei Wilna, odcr bei ltowno gcsuclit werdcn muss. In  
der Nähe von Kowno soll sich dcr einzigc (? )  Kurgan-artige Hügel 
im Litauischen bcfindcn, dcr oben eine als Altar- odcr Opfcrstcllc 
dienende Flächo besitzt. Da aber ~vahrscheinlich bis ins XIII.  Jahr- 
hundert, die cigentlichenLitauer ihro Todten niclit vcrbrannten, die 
Altpreussen und Bchamaiten dagegen dar Todtcnverbrennung und 

den Kapurnen treu blieben, SO wird nicht allein in Bezichung 
auf diesen Cultus, sontlerri überhaupt in rcligiöser und anderer 
Beziehung ein niclit unwescntlichcr Unterschied zwischen der 
Organisation dicscr St!tminc bestanden haben. Aus dem, wenn 
auch lockern, politisclicn Verbande der sprachlich ohne Zweifel 
nahe verwanrltcn Altpreussen, Lctten und Litaucr und einer 
angeblich nucli init den Masoviern erfolgten Vereinigung sollen 
endlich, am Ende des VI. und Anfang des VII. Jahrhunderts, 
einzelne Fiirstensitze hervorgegangen sein, deren Namen noch 
heut zu Tage in der Provinz Preiissen, im Gouv. Kowno 
und in Kurland iixcliklingen. Aiis dem IX. Jalirhundert he- 
bcn wir von Wulfstans Nachrichten hervor, dass bei der Be- 
titattuiig der Acsticr dic Lcichnaine in voller Rüstung ver- 
brannt wurden und nichts unversclirt nachbleiben durfte. Auch 
fand Wulfstan schon befcstigte Platze (Hiigel) bei seinen kaum 
für cigcntlicho Estcn odcr Kuren, sondcrn eher für hcidnische 
Preusseri anziisehcnclcn Aestiern. Von der Wiederholung eines 
dem Wiclcwudscliei~ analogen Actes, doch mit erweiterter Scencrie 
und grösscrm Effcct, hören wir in der crstcn Halftc der X Jahr- 
hunderts. E s  ersclieint Haquiu, Solin des D:Lncnliönips Harald II., 
in Sainland, verbrennt seine Schiffe hinter ,sich, schlägt die 
Sainländer und siedelt sich mit seinen Leuten ganz in Samland 
an. Gegen das Entie desselben Jahrhunderts ist aber die 
Bedeutung und Macht der heidnischen Preussen historisch fest- 
gestellt. Sie schlagen 996 den Erzbischof Adalbert von Prag 
bei Fisclihaiiscn, in Sainland, und ebenso 1009 Bruno von Quer- 
furth, nach dcsscti Besiegung der Herzog Boleslaw I. von Polen 
die irn Kampfc Ersclilagcncn, odcr später Ermordeten abkaufte. 
Die oben erwähiitc Freundschaft zwischen den Altpreussen, 
Masovicrn und benachbartcn Slaven iibcrhaupl (mit ihrem Haupt- 
stapclplatz des lIandcls, Vinetha, und der dcnsolbcn schiitzcnden 
Festung Jonlsburg, an der Müiiduiig der Swine), mochte daher 
schon vor 18ngcrcr Zcit cin Ende gcnommcn haben. Den 31%- 
soviern wurde encllicli die cinciringcnde Maclit der heidnischen 
Preusscn, welche ecitwcisc ganz Masovien verliecrten, so gcfahr- 
lich, dass Conrad von Masovicn, nach 1220, den deutschen Qrdcn 
Um Hilfe aiiricf. Seit dicscr Zeit und in1 Verlaufe eines 52- 
jahrigen Kampfes flicsscn uns dic ersten, wenn auch sparsamen, 

etwas gcnaueren Nachrichten übcr Ciiltur und Gebrauche 
der heidnischen Altpreuason zu. Zufolgc der hierhergeh~rigan 
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Qucllcn bcsasscn die Preusscn, schon vor Ankunft des Or- 
dens, befestigte Plätze und Fleckcn und kannten den Ackcr- 
bau; nach Arikiinft des Ordens bedienten sie sicli im Kampfe 
aiif'Anglich gewisser , mit Blei gefüllter Kntittel, die aus der 
Ferne schr geschickt geworfen wurden. Bogen, Spiess und 
Schwert sollen sie erst spiiter von den Feinden kennen gclernt 
habon. Es ersclieint aber wahrscheinlicher, dass dicso iliricn nicht 
unbekannten Waffen in Folge des Krieges nur grössere Ver- 
breiturig fanden, da sclion im J. 1242 dic Preussen untcr Swan- 
topol schr siegreich gegcn die Dcutsclien und den Orden waren. 
Sie vcrbraiintcri ihre Todtcii mit allcm Gcräth, mit Hunden, 
Pfcrtlcn uiid Knechten und thun es ungeachtet einer in d. J. 
1249 - 52 gegcbei-ien Erklärung, dicscn Gebrauch aufgeben ZU 

wollen, docli nocli 12G1, in wclclicin Jahre der Gefangene Hirsch- 
hals in vollcr Itustung und zu Pferde verbranilt wird. Bei An- 
ltunft des Orclcns wurdc Preusscn in 11 Provinzen gctlicilt, 
untcr wclchcn z. B die Namcn Sudtiucn, Scliulawen, Natangen, 
Bartcn , Guliritlcn , an die westkurischcn Bcncnriuiigcn Suddcn, 
Nodarigcn, Uartcn, Goldingen und an Szuwly (Scbaulon) iin 
Gouv. tiowrio eriiincrn und auf frülierc odcr später erhaltene 
Bczicliilngcn Wcstlturlands und Ostpreussens hinwciscn Nach 
Alnpclic's Rcimchronik (Script. rer. liv. B. I. 2. Riga 1553. 
S. 489.) erscli(*inen die an das Arcal des hcutigcn Wcstkurlaridu 
angrcnzcridcn Litaucr anfänglicli in der Bewaffiiung wenig aus- 
gczcicliiiet. 1219 (Alii. V. 1516) kainpfen sie rnit Speeren, deren 
Schitftc während des hlarschcs entfernt werden und schlagen 
dcn Fciiicl rriit Uiiumcn todt (V. 1952). Uiii Amboten 1208 zu 
ucliincn, 2iaucn sie sich wurfwcrkzeugc (Kibaldc. V. 2505) zu- 
rcclit. Dass sie beritten waren, beweist die Erwälinung ihrcr 
S ~ t t c l  (V. 2624). Alnpcke fiitirt aber erst nach 1247 die Sameyten, 
Suincn odcr Sarnl~iitlcr bcsonclers auf. E r  lasst im Julirc 1256 
die Lottowcn (Li  taucr), die Samcytcn sein genannt (V. 4465), 
vor Rlcrnclbiirg mit Scliiffcu erscheinen und erzählt, daes sie 
ilirc Totltcn iicbst Kculen, Speei~en, Schwertern, R ~ i s t u n ~ e n  
und l'fcrtlcn vcrbranntcn, auch die Kricgsgehngenen ihren Göt- 
tern opti~rtcn (V. 3843, 4 6 9 8 ~ .  6017). Anno 3-63 verbrcnncii sie 
eiricii gofilngcnen Uointur aus Mcmcl (V. 7015) und tliiin das- 
sclbo 11ocli 1.286 vor der tleiitsclicn Burg HHoiligeribcrg (Hof zu111 
Borge in Iiurlaiid, wo sie abermals Ribalde bauen Aln. V. 10085 
und 43) mit ihreii eigonen Todtcn (Aln. V. 10103). Ihnen gehörten 

die Burgen Krotonen (Krctingen), Ampille (nicht weit von Kretin- 
gen, Aln. V. 7061) und Grösen. 

Die Litauer (Lcttones, Letthones) aus dem.Area1 der heu- 
tigen Gouv. Wiliia uiid Kowno hatten, zu des Chronisten Heinrich 
(Script. rer. liv. I. l.)Zcit, die Oberhand übcr die benachbartenRus- 
sen, Letten und Liven (Hr. 8.135). Im Jahre 1205 (S. 89) entsetzen 
sie sich noch vor den1 Glanze der deutschen Waffcn, und füh- 
ren nur Lanzen und Pfeile (5 .  125). Sie besitzen Wagen 
(5. 115.) und hebt Heinrich d. L. (S. 91) hervor, dass sich dic 
Weiber der Litauer, nach dem Tode ihrcr Mariner, selbst um- 
bringen. Nach Alnpckc (V. 3072) zahlen sie für Lcngewins Be- 
freiung, zwischen (1. J. 1242 U. 1246, 500 Oescringc, d. i. Bretzen 
oder Brustschnxllen iin Werth von 100 auf 50 Mark Silber 
(die Mark = 16 Loth). Sie hatten daher keine Munzen. Seit 
1279 erscheinen sic schon viel wciter vorgeschritten in der Kriegs- 
kurist. Bei der Belagerung von Dfinaburg (1279) crbauen sie 
4 Blieden, d. i. Wurfinaschinen für grosse Steine (Aln. V. 8215), 
und besitzen 1280 (V. 9880.) Speer, Schild U. Schwert, 1282 
(V. 11991) ausser dcnsclben auch Helme. 

Wir  haben oben (8. 78) die Betrachtung der auf dem alten 
Austurwege in unscre Provinzcn gerichteten Ziigc nicht weiter 
geführt, sondern mit dem XI. Jahrhundert unterbrochen, weil 
erst nach dcm Eindringen der Dcutschen in die Dann, die An- 
gaben aber Geschichte undZustande der Bewohner unserer Pro- 
vinzen zuverlässiger werden. Dennoch ist auch das, was wir 
im Interesse unseres Gegenstandes von den Culturverhältnisscn 
der Ostseeprovinzianer aus dcn Hauptqucllcu: Heinrich dem 
Letten und Alnpckc's Reimchronik, sowie aus einigen Urkunden 
und russischen Chronisten erfahren, nicht gerade sehr befrie- 
digend. 

Behufs allgemeiner Orientirung schicke ich voraus, dass 
bei Ankunft dcr Dcutschcn im wcstlichcn Tlicilc der kurischen 
Halbinsel Kuren lebtcn, weiter östlicli in I(ur1aacl danii Seingsllen 
(Niederländer), hieraufSelen und endlich Litauer folgteu. Die Liven 
wohnten an der Wcstkiiste des rigisclieii Meerbusens, fe.rner an 
der Utina aufwärts bis Aachcraden und in Westlivlaiid, jetzt 
lettischen Aiithcils, ungefähr bis 430 L. v. F. An sie sclilosscn 
sich ostlich und tief in das Gotiv. Witebsk oder polnisch Liv- 
land hinein Lettcu, wahrend nordlich von denselben, wie heut 
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zu Tage in Nord-Livland, Estland und auf dcn anliegenden In- 
scln, Esten lebtcn. Weiiig zahlreicli vertreten waren Däncn 
und Schweden. im estnischen Geliicto und ebenso die Russen an 
der Düna. 

Verweilen wir zunächst bei den L i v c n  und den viclleicht 
nur dialcctisch *) von denaelbeii untcrsc;hiedenen altcn K u r  e n 
oder Choren. Erstere ersclicirien seit dcm, nicht lange vor d. J. 
1158 mit dcn Deutsclicn bcginneriden, bcdoutcndcren, friedlichen 
Handelsverkclir durch die Düna, als dcr civilisirtcste Volks 
stamin unserer Provinzen E s  ist nicht uiiw:ihrscheinlich, dass 
dic Liven, aus ihrcn ursprünglichen Sitzen an cincm Iiusten- 
striche, der sich ungcfälir von Luserort, am Eingange dcs rigi- 
sclien Mecrbuscns, bis Dreimannsdorf, nördlich von der Salis- 
müiidiirig (wo ihre Provinz Salctza aufhörtc) erstreckte, als 
Strandbcwoliner (randalist), Fischer (kalarriied) und Tausch- 
häudler (vaidomiinicd) einst friedlichen Verkehr mit mehr oder 
weniger cntfcrnten Volkern gcpflogen liabcn. Vicllcicht war 
ihrc wcnigcr kriogcrische Natur der Grund, waruin sie, wenn wir 
die Schlacht bei Bravalla unberüclrsiclitigt lnsscn, viel später 
als die Iiurcn und niclit vor dem lctztcn Viertel des XI. 
Jahrliundcrts (bci Nestor) und zwar mit Litauern, Polotzkern 
ur-d Polotscliaiicn, als Hilfstruppcn des Swätoslaw genannt wer- 
den. Von jenen obenerwähnten altern Wolinpltltzen drangen sie 
an urid auf dcr Düna tiefer landeinwärts vor, siedelten sich z. B. 
bei Uexküll, Lennewarden und Ascheradcn an und gelangten han- 
delnd vielleicht bis Nowgorod. Ebcriso verbreiteten sie sich mit 
ihrcn Colonicn, von der Diina n~rd l i ch ,  oder auch die livlan- 
disclic Aa aufwärts, bis tief nach Livland (walirsclieinlich bis 
Ronncbiirg) hincin und zogcn an der linken Scitc der Duna, 
durch's Sclburgschc, bis nahe an die Grcrizc Litauens, sowie die 
kui.isclic Aa aufwärts, bis Mitau. Da sie kcinen zusammenhängen- 
den Stuat bildeten, doch ihre Aeltesten hatten und in Dörfern 
und Städtcn (wie Heinr. d. L. S. 98 ganmugnahmsweise Uex- 
kull und Lcnnewarden fiir d. J .  1205 bezeichnet) lebten, SO 

maclito diese Sclbststäncligkcit iin Kleinen sie einerseits zur 
Coloiiisation, aridcrcracits aber zur Zcrsplitterung., und unter dem 
störcuden Einfluss dcr eindringenden I.)cutsclion auch zur Auf- 

) Vgl. F. J. Wiedemanna Einleitung zur livischen Sprache und Orammatik 
i n  J. A. Sjogrens gesammelten Schriften. Bd. 11. Th. 1. St. Petersburg 1861. 

18sung und zum beinahe gänzlichen Verschwinden besonders 
gecignot. Bci ungestörter Fortcntwickclung hatten die livisclicn 
Elcmente gcwiss dcn bcdcutcndesten und vicllciclit dniicrndstcn 
Einfluss auf die iibrigcn Völkcrschaftcn unsercr Proviiizcn aus- 
geubt. Jcdcnfttlls standen dort, WO Livcn mit Lcttcn ausam- 
mcn lebtcn (nach Hr. S. 2Sl am Astijcrwi odcr ßtirtneckscc), odcr wo 
sich Livcn zwischcri Letten ansicdcltcn, lctztcre unter dem 
Druck oder der B o t m ä s ~ i ~ k c i t  crstercr. Von dcm Augciibliclro 
aher, wo dio Dcutsclien mit der neuen Glaubciislclirc den Sa- 
men derzwictracht zwischen dcriLivcn selbst aussätcn und sich der 
intclligcnterc Thcil lctzteror an tlic Dcutschcn schloss, waren 
die Tage der Livcn gczälilt. Siegingen zum Thcil in dcn Deut- 
schen, zum Thcil in dcn Lettcn auf, ohnc naclihaltigc culturliis- 
torisclie Erinnerungen zii hinterlassen. 

Don lrricgcrisclicn altcn Ii u r c  n war ein ähnliches Schick- 
sal noch früher bestimmt. Schoii im IX. Jsilirhuiidcrt in dcr 
vita Sti Angarii genannt, doch nach dicser Qiiellc, weil dio Drina 
beliandclnd, eigciitlicli inchr dic Livcn bcgrcifciid, crstrcclrtc sich 
der oben gcnanntc, wi~lirsclii~inlich finisctic S t a in~n ,  naohdciii (und 
bevor?) er tlcn unbcdcutcnden Tribiis dcr W c n d C n uin Windau, 
verjagt ( B r  log), vielleicht im Ansclilufis an dic Liven, von Liiscrort 
~udlich, der gnnzcn kurisclien Kiistc cntlang, bis nach Saml;lntl liin 
und landeinwärts in Kurland, bis ober die Wiiiclaii und Abau 
hinaus. Wio die Livcn allmalilig in dcn Letten auf:iiigcn, 
so mag es mit den Kuron, voin Stidwirilrcl tlcs kuri$clien 
IIaffcs an, gcschchcri sein. Dcnn dass schon in der Mittc des 
XVII. Jalirliuiidcrts (P. Einhorn in Scriptores rcruiri livon. 11. 
1848. S. 577") lind ain Entlc clcs vorigen J:lhrliuntlcrts (Bnzko, 
Gcsch. und Erdbesclireibiing Prcussciis. Lcipzig 1784. S. 478) 
auf der knrisclicn Nchriing und am Haff lottiacli (viclloiclit mit 
Nachklängen des Liviachen oder Kiirisclicn) gesproclicii wurde, 
unterliegt kcinein Zwcifcl. Auch scheiut CS mir durcbaiis niclit 

*) Die Stelle lautet: ,,es halten sich aucli ein gilt Theil derselben in Preiissen 
auf, denn dieselben so am Curischen Ilafe von der Memrl und ferner bis f a ~ t  an 
Dantzig, am Wasser wohnen, sind Letten und gebrnuchen sich der lettische11 Spracliet 
wie denn ich selbst sie da gesprochen und mit ihnen geredet, und ob sie schon 
Deutsch verstehen und reden, so gebrauchen sie sich doch, wenn sie unter sich 

reden, der lettisclien Spache. Ob sie aber von Alters her daselbst ge~vohnt 
und das Land besessen oder aus Kurland dahin kamen, kann nian nicht wissen, 
sie k6nnen auch selbst keine Nachricht davon geben.<' 



unmöglich, dass schon zu des Chronisten Heinrich und Alnpekes 
Zeit ein Unterschied zwischen finischen und lcttischen Kurcn 
bestanden hat. Freilich heben die genaiintcn Autoren diesen 
Unterschied nicht hervor, doch liegt es recht nahe, denselben 
zwischen den nörcllichcn Strandkuren, nebst einem Theil der 
~ b r i g e n  nördlichen Bewohner der kurischcn Halbinsel (mit ge- 
wissen Kilcgunden und Dörfern, vgl. Script. rcr. liv. I. 1. Silva 
doc. S. 396) und den sitdlichern (mit ihren später genannten 
Burgen) zu finden und letztere fiir lcttiscCe Kuren zu halten. 
Die finischen Kuren konnten ausserdcm unter den lettischen 
Kuren eine ähnliche Stellung einnchmcri, wie die Liven iinter 
den Lctten. Ohne indessen dieser Ansicht hier weiter Folge 
zu geben, fahren wir im Sinne der Wicrlcniannschcn Hypothese, 
welchc alle im XIII. Jahrhundert crwähnten Kiiren finischen 
Stammes sein lasst, fort. 

Sowohl Liven als Kiiren tricben Acltcrbaii, Vieh- und Bie- 
nenzucht, Fischerei und Jagd. Von den Strandkiiren liören wir 
beim Chronisten Heinrich (8. 139), dass sie mit Raubschiffen 
am Ufer des Sunclcs und bei Gotland crsclieincn, wahrend er 
nur von Kähnen der Liven (8. 91) spricht 1198 (IIr. 65) wird 
der Saaten und dcs Ackerbaues dcr Livcn zuin ersten Malc ge- 
dacht, 1206 (S .  107) ihres Pfluges, 1230 des Hakens und 

der Egge bei Gelegenheit der Abgaben der Kuren, lind 1267 
(Alnpelie) namentlich des Roggens, der Gerste lind des Waizens. 
Etwa um 1300 (Bunge, Urkundenbiich. Dociiment Nr. 603) 
finden die Ordcnsleutc beim I'liindern des kiirischen Dorfes Bar- 
bone: Männer und Weiberlileider, Umschlagetücher der Weiber, 
Pasteln (Sandalen) von Elennsleder , illützcii , Dccltcn, Taclier, 
leinene Kamaschen, Garn, Sttihle, Tische, Banke, Sättel, Hack- 
eisen, Sensen, Kessel, Töpfe, ein eisernes Instrument , genannt 
ture, Fleisch, Fische, Butter, Brot und Hopfen, woraus ein Cultiir- 
zustand zu folgern ist, der niclit viel iinter demjenigen eines 
grossen Theils unserer gegenwärtigen LnndbcwoLner und na- 
mentlich der Esten stand. Dass die Kuren berittcn waren, lehrt 
die Erwähnung ihrer Sättel, die iibrigcns schon 1212 (Hr. 176) 
bei den Liven genannt werden. Auch Schlitte11 waren den 
Liven bekannt (Aln. V. 5357). Eigene Munzen besassen die Liven 
und Kuren nicht. Die Oseringi, eine von den Liven erhobene 
Abgabc, ( H r  S.115,171,175 und 189) bcstandeii (wie oben be- 
merkt wurde) wahrscheinlich in silbernen Brustspangen, 

Liven und Kiiren wohnten, im Gegensatz von T~ctten und Li- 
tauern, doch gleich Esten, Semgallen und Selen in Dorfern, 
besassen befestigte Plätze und gewisse, einem Acltestcn un- 
tergebene Districte oder Kilcgiintleii. I n  Folge inehr Irricgc- 
rischcr Zustände hatten die Burgen der Iiiircli grösscrc J3e- 
deutung als die der Liven. Icli erinnere an die von Alnpcke 
zwischen d. J. 1260 und 1264 genannten, befestigten, kiirischen 
Holzburgcn: Sintelis, Wardach , Lasen, 3Ierkcs, Grobiri iiiid 
andererseits an die livischen: Holme, Ykcskols, I;cnc~vnr<l~, 
Ascherade, Sattescle, Siggund, Sygcwalde, Urcle und an Dnl,l-cl's 
und Caupo's, mit Wlllen und Grabcn (Hr. S. 173 Anno 1212) 
versehene, verschwundene Burgen. 

Bei tler angcnomulcnen grosscn Verwandtschaft zwischen 
Livcn und Euren muss der wcscntliclic Uritcrsc.liict1 in der 
Bestattungswcise beidcr heidnisclicn Stämme nicht we i i i~  auf- 
fallen. Denselben Untcrscliicd fanden wir indcsseii auch zwischcil 
Altpreussen lind Shemaiten (Z'emaitcn, Ncssclm:in~i) eiiicrscits, 
und den eigentlichen Litauern andcrerscits. Bei Kuren und 
Jiiven ist er aber, wie wir gleich sclien werden, dar:~us aii er- 
klären, dass erstcrc ihren Iicidnisclieii Gehrfluchen ltii~gcr trcli 
bleiben, als crstere. Die Liven verbrannten il~rnlich ihre Totltcn im 
Anfange dcsXIII. Jalirliundcrts nicht, wälircnd bei dcn Kiircn iiii J. 
1210. (Heinr. d. L.  S. 143) die Leichcrivcrbrennu~ig stattlinttc und 
dieselbe nach Ritter Gilbcrt von Lannoy (ßiinge's Archiv V. S. 179) 
zugleich mit dem Sainmelii der Asche in Urnen, noch iin XV. Jiilir- 
hundert inKurland vorkam. Der ausnahmswcisc Fall, wo 12!7 
von dein, im Kampfe an der Pala, durcli tlic Lanze ciiics Zsteri ge- 
tbdtcten Livcnältcsten Cnupo, das Flciscli verbrannt wii-(1 iiiid 
scine Gebeinc in Cubbesecle bestattet werden (Hr. 211), wider- 
sprach freilich dem allgemeinen livisclieii Gcbraucho, docli wiisstc 
maii den Transport einer Leiche, bei der l311kcnritnis~ dci. ICLctliodo 
ilircr Ei.haltung, nicht anders zu bework.stelligen. Jedcnfiills W( ist 
aber dicsc pnrticlleverbrennung aiif eine Erinnerung an t i l tc i~ livi- 
sclic Gebrauclic hin, sowie wir (lcnii auc:i von tlcii Liven itlurch 
Br. d. 11. S. 173) hören, dass sie Riiidcr, Schafe, Bockc uiitl Huiide 
und pelcgentlich aiicli Menschen (Ur. 93) opfcrtcn, otler <wie 
11W ddc Mönch Dietrich. Hr. S. 43) opfern wollten. Dcii.Fcitid 
Und Gegner, selbst wenn er dcr eigene Landsmann witr (ITr. W), 
tödteten die Liven unter grausamer Qual (Hr. 83). Ilcr Livcn- 
hau~t l ing  Russin lasst einen Esten (Hr. 101) lebendig braten. 

! 
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Bei den viel lrriegcrischern und noch graixsilmcrn Kurcn kamen 
dcrgleicheii Mcnschcnopfcr wohl noch häufigcr vor (Aln. V. 5796), 
doch gingen auch die Dciitschcn nicht gcradc zart mit ihnen um, 
da man z. B. vom Viccmcistcr Jiirics (Joriari, (Gcorg) 1% 0 hört, dass 
er alle uber 11 Jahr  altcn Kurcn dcr erobcrtcn Burg Siiitelis 
crsclilagcn und ins Fcucr wcrfcil licss. Bci dcn heidnischen 
Altpreusscn setztc die Todtci~vcrbrcnnuug bis ins XIII. Jahr- 
hundert fort, wälircncl schon am Endc dcs IX. Jahrliuriderts so- 
wohl die Normwnncr (87G), als die heidnisclicn Nowgorodcr (S82), 
ihre I~eichcn begruben. 

Die so viclfach beschricbencn Gräber von Aschcraden stehe 
ich nicht an ,  fUr den Livcn angchdrigc zii haltcn Ilir Inhalt, 
insbesondere gcwissc Gcgenstäiitte aus Bronze, tragcn ganz cnt- 
schicdcn lreltisch-scandinavischcn (nach Nilsson, ägyptisch-pliö- 
nicisclicn) Charactcr. Dicsc Gegcnstäiitlc murdcn wohl zuincist 
fertig cingcftihrt. Einige dcrsclben niögcn nach den bei Fricd- 
richstadt aufgcfiindcncn Bronzcstangcn zu urthcilcn, an Stelle 
und Ort angcfortigt wordcn scin, jedoch kaum von Indigcnen, 
sondcrn von scandinavischen, gcrinanischcn oder slnvischen Han- 
delsgästen oder Einwandcrcrn. Die in unscrcr Gr~berubcrsicht 
S. 43, untcr Nr. 10 angcftilirtcn, kcinc Stciiiwcrlizcuge enthal- 
tenden Grabstätten gehörtcn wahrscheinlich dcn berittcncn Li- 
ven an. Die Vcrmcngung verbraiiutcr und i1i:vcrbranntcr Mcn- 
schenreste an dcr livl&ndischen Aa (S. 43. Nr. 0) crinncrt end- 
lich an die von Hr. cl. L. (S. 161 und 163) irn J. 1211 geschil- 
derten, heissen Käinpfc zwischen Livcn und Esten bci Treiden, 
wo in Folge davon, dass dic im Kampfe crschlageiicn Esten da- 
selbst unbegrabcn liegcn blicben, cinc Pcst entstand. 

Die BcwaiYnungswcisc dcr Livcn und Kurcn betreffend, 
war dicselbc beiin Eindringen dcr Dcutschcn sehr wenig aus- 
gebildet. Obglcich dic l ~ i v c n  schon Lanzcn (Hr. S. 55 U. 65)  
bcsasscn, so war ilincn tler Hclm im J. 1198 (Hr. 65) SO unbe- 
kannt, dass er grossc Furcht cinflösstc; 1203 crsclicinen sie 
(Hr. S. 83) dcn Polotzkcrii gcgerinbcr wehrlos; 1210 fuhren die 
Kuren (Hr. S. 141), von ihren Schiffon aufs Land trctciid, niir 
Lanzcn und aus zwci Stiickcn bcstchcndc, hölzcrne Schildcr, die 
mit Cincr Keule in Form cincs Hirtcnstabes gcstiit~t wcrdcn. 
Während wir noch 1206 (Hr. S. 101) liören, dass die Livcn bei 
Holm, die Deutschen mit Ufcrstcinen bcwcrfcn, wird schon 1212 
(Hr. S. 169) ihrcs Schwcrtcs, 1215 ihrer Pfcilc ( 8 .  199) und 

1224 (9 .  287) sowohl der Schwerter, als der Schilde gedacht. 
Dennoch worden dicsc Schwcrtcr riur crbciitetc Wnffcri gcwescn 
sein, wie jcncr Helin, den 1'212 der Liven- Biiführcr Russin 
(Hr. S. 173) trug. - 

Von den S e m g a l l c n  erfahren wir noch viel weniger, als 
von den I~ ivcn  lind I<urcn. Dei Ankunft der Deutschen hatten 
sie kcinc Vorstellung von Maucrn und Mörtel und versuchten 

die Maucr cincr Burg mit Schiffstaucn hcrunter zu zichen. Diese 
Taue bcwcisen aber, dass die Se~ngalleii schon den Flachsbnu 
kannten, obgleich erst 1265 (Alm V. 7435) ihrcs Ackerballe, 
ihrcr Vichziicht und ihrer Dorfcr erwälint wird. Auch Metall- 
bcile iniisstcn sic iiu J. 1208 bcsitzcn, da sich ohne dieselbeo 
keine Wäl(lcr (Ar. S. 125) iiicdcrhaucn 1ies.cn. Von den Sem- 
gallcn iiiitcr I<onig Vestcr bemerkt Alnpcke (V. 1706) fur d. J. 
1227-1228: sie scliossen Pfcile ab ziiglcich init den Bolzen, wie 
inan Pfcile und Spitzen zusamincnthut. Glcichzcitig schreibt 
,4lnpckc ihncn (V. 17!)7) auch Riistungcn zii, was wohl als dich- 
terische Frcilieit anzusehen ist, da die Scmgallcn sich noch im 
J. 1279 (Alii. V. 8640) ul)cr Arrnbrtiste und Pfcile freuen, die 
sic nach der Einnahinc von Tcrwctcn vorfinilen und ~oglcich Gele- 
genheit iiehrncn, den Gcbrauch dcr Armbrust vom Narren Bertolt 
kennen zu lernen. Ihrer Specre gedenkt die Reimchronik 
(V. 5392) schon im J. 1260 und liintcrlasscn die Senigallen nach 
cinem vcrlorcncn Knmpfc zwischcn 12i9  U. 1280 (Aln. V. 9087) 
200 Schildcr. Dass sie sich aber noch 1287 der Keule bedienten, 
erfahren wir an cincm Beispiele ihrcr Grausamkeit, indem sie 
(Alnp. V. 1070.5) cinen gcfangcncn Ordensbruder auf ein Ross 
binclcn und ihn mit Kculen (Wurfkn~t te ln?)  zu Tode werfen. 
Einen andcrn Ordensbruder vcrbrcnnen sie zu derselben Zeit auf 
einem Rost. 

Dcs crsten, an der Musse bclcgcncn, mit Grdbon vcrschcnon, 
Seingaller Schlosses erwähnt Hciiir. d. L. (8. 239) iin J. 1219. 
Die spätern Burgen: Tcrwetcn (bci Hof zum ßergc), Mesoten, 
Doblen, Racketon (an der Swchtc) und Sydobrcii (bci Gmss-Autz), 
öchiltlcrt Alnpekc als mit Brettern und ßallrcn befestigt und 
mit Pfortcn versehen. Am Fussc von Doblcn brcitct sich cin 
Hakelwcrk (Aln. V. 9144) aus. 

Noch schIirnincr sind wir bei dcn S e l e n  (Scloncs) daran. 
Wir baren 1207 nur von i h m  H ~ i q  üell~urg und ihren Dar- 
f ~ ' ~  in der Umgebung derselben (Br. 5. 117). Auch jonseit 



der Dtina werden sie in Kokenhusen 1208 aufgefuhrt und hal- 
ten sich zu den in diesem Sclilossc befindlichen Russen. 

Die L C t t c n  (Letthi) waren, nach Hcinrich des Lctten eige- 
ner Aussage (S. 183), grausamcr als alle Andern. So verbren- 
nen sie, odcr bringen durch andere Qualen 100 vornehme Esten 
im J. 1215 (Hr. S. 191) um. Ihren Göttern opfcrn sie Hunde 
und Böcke (Hr. 173). Schon 1212 (Hr. S. 169 und 177) werden 
die Letten als Bicnenzttchter, Aelrerbauor und (S. 176) berit- 
tene Leute geschildert. Ihr  Pflug wird 1210 (Hr.  S.  235) 
genannt. Ausser den T~anzcn (8. 239) besitzcn sie scit 1212 
(S. 169, 191, 287) auch Sci~wcrtcr. Von ihrcn Burgen erscheint 
nur ,,Beverin6' nennenswerth. Wenig kricgcrischen oder muthi- 
gen Sinnes, doch schlau und intclligent, neigen sie am mcisten 
zum Christeiithum hin. Kuren und Liven, Scmgallen und Selen 
gehen in ihnen oder in ihrem Namen allmälilig auf. Dassclbe gilt 
fur die spätern Rädcn oder Rädingen, voii welchen 1'. Einhorn 
(Script. rer. liv.II.1848 S. 577) 1649 sagt: „es nennen sich die Let- 
ten selbst und wcrdcn auch voii andcrn die Raden oder Rädingen 
geheissen und erstrcckcn sich von der Reussischon Grcnzc bis an 
den Walhof, sind auch jenscits der Duna in dcn Gebieten Rosieten, 
Ludsen und Marienhausen." Grossen Werth hat diese einzeln 
dastehendc Angabe nicht, und ist es jedenfalls äusserst gewagt, 
mit Kruse die Hredgothen dcs angelsächsimhefi Gedichtes, 
ScBpes vidisch (Sängcrs Weitfahrt) für Räden anzusehen. 

Von den E s t  e n  erhalten wir durch Heinrich den Letten 
und Alnpeke umständlichere Auskunft. Heinrich cl. L. schildert 
sie als heidnisches Volk, das unter Andcrm auch Götzenbilder 
von Holz (5. 255 und 307) verehrte, Vielweiberei tricb (S. 271) 
und seine Todten verbrannte (S.120), ja noch im J. 1223 (S. 271) 
die nach christlichein Gebrauch Bestattctcn wieder auegrub, um 
sie zu verbrennen. Ein 8chiff mit Todten, das die Esten vor 
Wisby (Hr. S. 81) wahrscheinlich selbst in Brand stcckcn, könnto 
an scandinavischc Gebräuche erinnern. Ihre Wiltllieit uud Grau- 
samkeit lernen wir narnentlicli aus einzelnen Eällcn kennen, wo 
sie z. U. das gcbratenc Herz eines Dänen (Hr. S. 260) verzehren 
und ihre Gefangenen lcbcndig braten (S. 145 und 180). Nur 
die gefangenen Frauen werden geschont und von den 0eselei.n 
(Hr. 8. 203) an Kuren und andere Hcidcii verkauft. Kriegcri- 
schen und räuberischen Sinnes fuhrten insbesondere Oeseler 
und Strandesten Raubzuge nach Schweden und Ilänemarlr 

(Hr. S. 81. Anno 1203 und S. 203. Anno 1226) aus. Sie wohnten 
in grosscn volkreichen Dörfern (8. 103, 203 lind 277) lind theil- 
ten ihr Land in Kilcguriden (8. 283 lind 309), die man in dem 
heutigcn Kihelkond, filr Kirchspiel, iioch wiedererkennt. Sie 
trieben Ackerbau (Hr. S. 203), namcntlich aber auch Flachsbau 
und haben die Eigenthümlichkeit des Ktittisbrennens und Korn- 
dörrens von ältester Zcit her bis in die Gegenwart beibehalten. I n  
Viehzucht (Rinder, Schafc, Hr. S. 203 und 273) und namentlich in 
Pferdezuclit (S. 157) waren sie wohlbewandert. Da  sie Meth tran- 
ken, werden sie wohl auch Bienenzucht getrieben haben, obgleich 
tierselben nicht besondcrs erwähnt wird. Bei der Schifffahrt be- 
dicntcn sic eich sowolil der Scgcl, als gewaltiger Ruder (Hr. 
8. 105), vcrstandcn zu weben (Scgcl), brauchten Schlitten (Aln. 
V. 53.5i) und wahrscheinlich auch Wagen, da ihnen Räder 
(Hr. S.  289) bekannt waren. Ihr  Gcld (Hr. S. 279) ftlhrtc den 
Namcn Nagatcn (Hr. 8.139 und 163), auch werden unter der ih- 
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nen abgenommenen Beute 3 livl. Pfund (Liespfund = 20 Pfd.) 
Silber angeftihrt (8. 183). 

Dic zahlreichen Burgen der Esten waren anfänglich mit Wal- 
Icn aus Erdc untl Holz und mit GrRben, später auch mit Holewän- 
den versehen Nur die Burg Mone auf Oescl hatte 1227 (Hr. S. 305 
und 307) eine Mauer und dar~iber Holzwiinde, doch kann erstere 
dänischen Ursprungs gewesen sein. Die Burg Waldia auf Oesel 
f ~ h r t e  eine Quelle in der Mitte (Hr. S. 307). Wie Heinrich 
der Lette (8. 151) hervorhebt, kannten die Esten keine Wurf- 
maschinen , Paterellen oder Ballisten, sondern erlernten deren 
Gebraiich crst von den Däncn, bei Warbula (S. 21j8), daher denn 
eine frühere Angabe des Chronisten Heinrich (8. 193), wo er 
von i h r e  n Paterellcn spricht, sich nur auf unvollkommene 
Schleudervorrichtnngen beziehen kann. Iin J. 1223 (H. 277) 
erscheinen die Esten aber schon ganz vertraut mit den Pato- 
re]len. Gegcn den Feind zur See bedienen sich die Oeseler 
brennender Flösse (Hr. 193). Die Bewohner Harricns verbar- 
gcn sich (Anno 1220. Hr. H. 255) in Erdhdhlen, in welchen sie 
von den Liven, h la Pellissicr, ausgeschinaucht wurden*). 

*) Ein genaues Durchsuchen dieser zum Theil noch bei Kuimetz, im Jörden- 
schen Kirchspiel, im Ida-metz (Ida-Wald), auf einem Fl%clienraum von einer Quadrat- 
Werst erhaltenen, jetzt Ida-urked genannten Höhlen, ware im Interease der Alter- 
thumskunde wünschenswerth. 



Mit der Bewaffnung sah es bei den Estcn, und selbst aiif 
dcren Raubzügen zu Wasser, schwach aus. E i n  deutscher Rit- 
ter erschlägt 1203, in einem cstniscbcn Raubschiffe vor Wisby, 82 
Esten (Hr. 81) und schildert Heinrich d. L. dicsen Starnin (8.155) 
im J. 1211 als wehrlos und der Waffen nicht wie andere Vdlker 
gewohnt. Des einfachen Werfens von Steinen gegen ihren Feind 
erwähnt Heinrich 1210 (S. 115), 121.5 (8. 195) und 1227 
(8. 305), dcr Keule der Oescler 121; (S. 185). Das Beil der 
Estcn wird sowolil von dein gcnitnnten Chronisten (S. 157), als 
bei Alnpeke (V. 1295) nur eitiinal genannt. Die Hauptwaffen 
warcn Lanzen (Hr. 155, 103, 105, 211 ,275, 30.5), und Scliilde (Hr. 
155. 241, 269); Pfeile (Hr. 193, 193) kommen seltener vor. Ob- 
gleich der Schwerter in Begleitung der Lanzcn ziemlich oft ge- 
dacht wird (Hr. 137, 145, 211, 269), so waren erstere gewiss 
nicht häufig. Selbst bei dcr Vertlieidigiing des Sclilosses Mono 
durch die Ocsclcr irn J .  1227 wird von deren Schwertern nicht 
gesprochen (Hr. 3059, woraus dcrin auch zu schliesscn ist, dass 
die Phantasie Alnpckes, ilin Anno 1219 nicht allein durcli den 
Staub (melrii), sondern überhaupt zu viel sehen liess, wenn er 
V. 1084-1087 sagt: 

Sie vurten schilt und sper 
Vil brunien (?!) und manchen Helm (?!) 
den sah man luchten durch den melm. 

Auch übcr die Bewaffriungsweise und I ir iegskun~t der 
P o l o t z k e r ,  P l c f i k a u e r  und N o w g o r o d e r ,  crfalircn wir aus 
unsern Hauptquellcn Einiges. Wie wir oben bemerkten, wird 
der erste russische Panzcr (6po11a) !)68 gcnannt und der Heline 
nicht vor 1152 (Andrej Jurgcwitsch) erwähnt. Nach Heiiirich 
dem Letten (S. 105) verstehen dic Russen vor I-Iolrn die Kunst 
des Steinschlciiderns im J. 1206 nicht und versuclien einen 
Schleuderapparat nach Art der Deutschen zu bauen, der aber 
misslingt und den Frciind statt des Fciiidee beschädigt. Beim 
Abzug der Russen von Kokenkiisen, im J. 1208, wird (Hr. 
S. 122) nur von solclicn Waffcn gesprochen, dic sie von den 
Deutschen er-beutet hatten. Ebenso ist, nach Vertreibiing des 
durch Heirath mit den Litauern verbundenen Fürsten &'SC- 
wolod; aus dem Schloss Gercikc im J. 1209 (Br. 8. 135), nur 
vom Silber, Purpur und don Glockcn lind Bildern dcr Kirchen 
die Rede. 1212 wcrtlcn die Polotzlter unter Iiönig Wladimir 
als Bogcnschutzen bezeichnet und besitzen Anno 1217 die Russen 

von Nowgomd und Plesliau (Hr. 8. 207) vor Odempe Pfeile, Bo- 
gen und auch Wurfmaschinen. Im J. 1218 erwähnt Heinrich 
d. L. (8. 223) eincs Bqjarcn von Nowgorod mit einem Schwert 
in der Hand, während Alripeke die Russen in demselben Jahrc 
und später (V. 1578, 2108, 2217 und 8215) mit reicher Rostung 
von Siahl und Gold, mit Helm, Schild und Sporcn auftreten 
l&st und ihrer auch als ausgezeichneter Bogenschützen gedenkt. 
Im J. 1224 besteht (HF. 9.285) die Hauptzahl der Russen vor Dorpat 
aus Pfeilschutzcn und Werfern (Schleuderern) und werden die 
Patcrellen (Wurfmaschinen) derselben hervorgehoben. Nur die 
Waffen der Russen, heisst es 8. 289, nahmen die Besieger des 
Schlosses Dorpüt, woraus zu folgern ist, dass sie werthvoller als 
alle übrigen waren. Der erste russische Ringelpanzer (nonsyra) 
wird erst in1 XIV. Jahrhundert gciiaont. 

Von der Bewaffniing der S c  h W e d e n und D a n  e n im est- 
nischen Gebiete seit 1220 (Hr. 254) berichten unsere einheimi- 
schen Quellen nichts. Da 500 Schweden in Leal vollkommen 
durch dic Esten aufgerieben wurden, so kann sie nicht sehr 
aiisgezeichnet gewesen sein. Dass die Banen bei Warbula Wurf- 
maschinen bauten und Schlösser auf Ocsel etc. anlegten, wurde 
oben bemerkt. Die Bewaffnungsweise des Cleu t s c  h e n  Ritter 
iin XIII. Jahrhundert i~ i t  zu bekannt, um sie hier noch weiter 
zu beschreiben. 

Neben den bisherigen, auf Sage und Geschichte gegriin- 
deten Erörterungen, dürfen wir die in unserm Areal bekannt gewor- 
denen Funde alter M i a n x e n  nicht ganz mitschweigen ~bergehen. 
Bei Kolzen, an der ICüste nördlich von Riga, fand Kruse (Necroli- 
vonica 1846 und Nachtrag 1859) Münzen von Thasos, Syrakus 
und Macedonien und aus der Zeit des Dionysius Poliorketes; 
ferner weiter nördlich, bei Dreimannsdorf, eine griechische und 
cyrenäische Münze; eine von Panormos, aiif der Insel Oescl und 
eine von Neapolis, bei Dorpat. Röniische Münzen des Augustus, 
Tiberiue, Caligula, Claudius, Domitian und Trajan werden, eben- 
falls von Hruse, aus Gdbern der Insel Oesel angegeben; ferner 
aue Grabern bei Capsehten: drei sehr abgenutzte von Trajan und 
andere von Hadrian, Antoninus Pius, E'austina d. a., Commodus 
und Philippus Arabs (217 n. Chr.). Bei Berscmündc in Kur- 
land und Sunze1 in Livland, sowie bei Pruschani im Gouv. 
Kowno, fand man noch jüngere, bis gegen das Ende des IV. 



Jahrhunderts reichende Münzen des Aurelian, Claudius Gothicus, 
Constantin Constans, Valens, Gratianus etc. Die meisten dieser 
Münzen mögen aus den Zeiten des römischen Rernsteinliandcls 
stammen, und wäre hier zu erwähnen, dass irn Sanilande rö- 
mische Gold-Müiizcn nicht vorkommen und dcrglcichen über- 
haupt nicht vor Theodosius (379--395 n. Chr.) und ICupfermünzen 
tiberhaupt nicht ilber das 11. Jahrhundert hinaus gefunden werden. 
(Neue preuss. Provinz. Blätter 111 1859. Heft I. 8 .  55). 

Das Vorkommen deutsclier (936-1040), angelsächsischer 
(991-1036), byzantinischer (911 -1025) und kufischer (006-999) 
Milnzen in urisern bronzereichen Gräbern, oder im offenen Lande, 
bezeichnet einen besonders lebhaften Handelsverkehr im X. und 
in der ersten Hälfte des XI. Jalirhundcrts. E s  fehlt abcr leider 
sehr an andern, diesen Verkehr gehorig erläuternden Doku- 
menten, und ist eigentlich nur der Handel mit Birca hervorzu- 
heben, an welchem sich, in der Mitte des X. Jahrhunderts, Sam- 
lander, Kuren, Liven lind Esten bctheiligt habcn sollen. Die 
griechischen und kufischen, und namentlich auch die bei Isborsk 
gefundenen kufischen*), aus der Zeit zwisclien den1 VIII. lind 
X. Jahrhundert stammendeii Münzen, sind, ebenso wie die Kau- 
rimuscheln (Cyprve{monets), frtr unsern Zweck, so lange wenig 
zu verwerthen, als man nicht weiss, ob diese Zeiigcn eines fried- 
lichen, orientalischen Handelsverkchrs, direct oder indirect und 
in welcher Weise vermittelt an ihre Fundstcllen gclaiigtcn. Auch 
wenn wir einen recht lebhaften Karawanen-Verkehr annehmen, 
so scheint doch der Einfluss dcssclbcn auf unsere finisclien und 
litauischen Stamme, ein nicht bedeutender gewesen zu sein. 

Schliesslich gestatten wir uns einen kleinen Ausfall ins 
Gebiet der @prnoA&acnde und wollen, unter Voraiissetzung 
einer Keiintniss der altern hierhergchörigen Forschungen"*) 

*) Vgl. über diese und an andern Punkten Russlands vorkommenden, nicht 
vor dem VIII. Jahrhundert eingeführten und niit dem Anfange des Xl. Jahrhunderts 
p16trlich ausbleibenden Münzen, die neuern Arbeiten von Bartolomaei, Sresnewski, 
Grigo jew, Saweljew, Solowjew, Tiesenhausen U. a. m. in den U ~ B B C T ~ ~  apx.  o6m. 
B% CT. IJe~ep6yprn.  

**) Eine gedrängte Darstellung der meisten Bltern Untersuchungen Qber 
Ursprung und Sprache der Letten und Esten und der mit ilincn verwandten ein- 
heimischen Bewohner der Ost~ee~rovinzeii findet man in Richters Geschichte der 
deutschen Oatseeprovinzen. Biga 1867. Th. I. Band 1. 8. 313-320. 

an einigcn Wörtern das relative Alter unserer Volkstämme und 
gewisser ihrer Kenntnisse und Gebräuche zu bestiminen suchen. 

Der B e r n s t e i n  heisst litauisch gentaras , jentaras oder 
gintaras, womit einerseits das lettische dsinters und sihter, an- 
dererseits das russische jaiitar tibereinutimmt. Livisch wird 
derselbe Stoff elm oder elmas, pl. elinod genannt und erinnert 
an das arabische, kiird. und russ. alinas, das pcrs. und koman. 
yalmas (Diamant), Wörter, die maxi vom griechischen dBdpac, unbe- 
zwinglich, ableiten will; estnisch heisst Bernstein, merre kiwwi 
(Mccresstein), altdeutsch ~ ~ C C S  (eine Beicicl~nung, die noch jetzt 
im wcstlichen Schlcswig und in Holstein gebräuchlich), lat. 
glesum, glessum, schwed. glys und rat, engl. amber, franz. ambre, 
griech. ~ A E X ~ ~ O V  (Herodot), pcrs. karuba. 

Aus den Benennungen des Bernsteins lässt sich bei Li- 
tauern, Letten, Liven und Altdeutschen auf eine ursprüngliche und 
selbständige Kenntniss und Beachtung des Bernsteins schliessen, 
wahrend diese ICeiintniss bei denEsten und vielleicht ebeilso bei den 
liu~seii,  eine tlbertragcne ist. Lettiscli wird der Bernstein auch See- 
harz, jurc swililris genannt; dieses swilrkis und das lit. sakas, pl. sakai 
(Harz von Bäumen) fällt aber mit dem ägyptischen sakkas zu- 
sammen. Die in prcuss. Litauen gebräuchliche Bezeichnung 
gagatas (Nesselmaniis Wörterbncli der litt. Sprache, Köiiigsberg 
1551) für Bcrnstein ist jedenfalls neuern Ursprungs und ging 
von der bekannten Pechkohle (Gagat) auf den Bernstein ~ b e r .  - 
Betnerlrenswerth erscheint vor Allem die ganz selbständige, von 
den banachbarten und stammverwandten Esten nicht getheilte 
livische Ueiicnnung des Bernsteins, aus welcher folgt, dass die 
Liven frtther als die Esten mit dem Hernstein und dessen Be- 
deiltung belrannt waren, letztere aber die selterieu Funde dieses 
&Iatcrialu an den Küsten ihres Inselgebiets und des benachbarten 
Festlandes wenig berücksichtigten. Dasselbe wird auch dadurch 
bewiesen, dass estn. Perlen, clmed hejssen, und die Esten daher 
ihre ersten, d. i. Bernstein-Perlen von den Liven erhielten. 
Ebenso ergiebt sich aus diesen Verhältnissen, dass Plinius In- 
sel Abalus (Lib. 37. Cap. ll.), Basilia etc. kaum die Insel Oesel 
gewesen sein kann. Weil aber auch die Liven an einer nicht 
besonders bernstcinreicherl K ~ s t e ,  näinlich der des rigischen 
Meerbuliens lebten, so hat man Grund die Entstehung ihrer Be- 
nennung des Bernsteins am reichern westkurischen Gestade zu 
suchen. Hier Sassen nun in friihester Zeit dieKuren und breiteten 



sich tiber die kurische Nehrung, bis nach Samland hin aus. Wären 
diese Euren litauischen und nicht finisclien Stammcs gewesen, 
so hätte der Bernstein der Livcn wahrschcinlich eine der li- 
tauischen, oder lettischen ähnlichc Benennung erhalten Dic 

auf andere, früher erorterte Gründe gestützte Ansicht, dass 
die ältesten Bewohner der westkurisclien Küste finisclien, und 
die des Sainlandes litauischcn Stammcs gewescn sind, wird also 
hier bestätigt. 

I n  der Benennung der iiicistcn M c t a l l e  wcisen clüs Let- 
tische und Litauische grosse Aehnlichlreit mit dem Polnischen 
und Russischen auf. Ich crinnere hicr nur an das Litauische: 
sidraba, Silber; gelezis, Eisen; szwinnas, Blei; alwas, Zinn; 
ruda, Mctall, Erz, während auksas (lctt. selts, russ. aono~o) untl 
waras, Kupfer, den slavischen Sprachen fehlt. Auksas hat man 
versucht von aurum, durch ausuin, ausis (prcuss.), ausas, aiiksas 
abzuleitcn. Waras (lett. warsch, Erz, Mctall), sowie skaistwa- 
rys, Bronze und szwitwaras, Messing (lett. dbeltanais warsch, 
gelbes Kupfer) warpas, dic Glocke etc. hängt viellcicht mit dem 
sanscr. wara glänzend, swarna, Gold*) nicht aber mit dcr Wurzel 
wri auswälilcn, waras Ehrciigcschcnk ctc. zusammen und finden 
sich im englischen und altdeutschen : war Kricg, warring Krieger, 
ward beschützen, wardalis Streitaxt noch die meisten Anklängo. 
Warracgs oder warrigs heisst lettisch der Gewaltige; Waraeger 
oder Waeringer bedeuten Verbüiidctc (vom altgothischen wara, 
Bund). 

E s t e n und Li V e n erlernten die Unterscheidung des Goldes, 
kuld, desZinns, tinna und des Bleis, liije von den Dcutschcn; Silber 
nennen sie höbbc und obdi. Die iiri Estnischen, Livischcn, Kare- 
lischen und Finischen fast gleichlautende Bczcichniing des Eisens: 
raud, rauda, rauta, könntc man, da bckaniitlicli Erz und Eisen, 
Erz und Gold ctc. ihre Namen in den europäischen Sprachen 
wechseln, mit dcrn slavischcii pyna in Zusainmcrihang bringcn. 
Andererseits ist aber nicht zu übcrsclien, dass im finischcn Epos 
Kalewala, Metallarbeiten der Finen und ein finisclicr Vulkan 
vorkomincn, und dass auch eine finischc Rune lehrt, wie dicscs Volk 
schon sehr frühe, doch nach Tacitus Bcsclircibung der Fenne11 nicht 
vor dem I. Jahrhundert, das Sunipfeisen zur Darstellung des Eisens 

*) Rödiger und Pott, kurdische Studien Kr. 111. (Mineralien) in der Zeit- 
sehr* f. d. Kunde des Morgenlandes. Band IV. 1842 8. 259. 

zu benutzen verstand. Diesen Angaben entsprechend, erzählt 
die cst~nisclio Kalewipoegsagc, wie Kalcw sich sein Schwert aus 
Pirilaiid lioltc und iiaincntlich dassclbe dort schmieden liess. 
Hiw;ws und aus dcm Uiilstxndc, dass auch nach dem erwähn- 
ten Vcrlielir mit Finlnnd, der Werth unseres ziemlich häufig 
vorkomriicndcii R:isciicisciis von den Esten und Liven nicht er. 
karint wurde, folgt jcdoiifalls, dass sie nicht mit der Kenntniss 
der Eiscngcminnuug und wohl auch nicht mit der des Eisens ins 
Land lraincii. Icli Lctonc Letzteres, wcil riiaii die Esten, als finischen 
Staiiitii, nur zu hiiufig in die engste Verbindung mit den metall- 
kundigeil Tscliuilcn bringt und sie aus Nord-Asien einwandern 
lässt. Ob die Iieniitriiss des Eisens bei den Tschudcn in der 
Zeit sehr wcit zuriickrcichtc, ist ubrigcris nicht bewiesen. Nach dem 
tschudischeii Bcrgl~au iin Altai und nach dcn daselbst in alten zu- 
saiiiiiicngcstürzten und ersoffenen Griibcn aufgefundenen Stein- 
wcrkzcugcn mit wolilci~lialtciien Holzsticlcii und Lederriemen, (vgl. 
S. 30 und Eichwald, iibcr die S~ugethicrfauna der neucrn Molasse 
iin siidl. ltusslaiitl etc. Bull. dcs naturalistes de Dloscou. T.33.1860. 
S. 377) scliciiit aber (las Steinalter tler Tschudon in eine ziemlich 
spiite Zeit hiiieingcrciülit zu haben. Sind die Esten aus Ost einge- 
waiidcrt, so wird niaii ihrc frbliern Wohnplätzc zunäclist an der 
Westbcitc cleb Urals zii buclicii haben. Es  spricht daftir die estnische 
Bcneniiung des Kupfers, wask, das noch hciit zu Tage iri den kupfer- 
reichen Grgendcii des Gouv. Perm, dem Sitze der alteu finischen, 
ackcrb:iutreiL>cridcn Biarmier, wesk geriannt wird, wahrend ande- 
rcrscits nach dcnl I<nlcwipocg (siclic obcn) der Este das Iiupfer auf 
wcitcn Rciscu liciiiieii lcrut. Das scliwcdisclic vsslr, Poc1iei.z uiid 
das ungarisclic mis, suwic das Schwert „wask.' der dcutsclien Hel- 
densage, wird sioli viullciclit auf dicfinische13czeichnung zurtickfiih- 
rcn lassen.. Weber's rl1)liaadliing ubcr die Metallc steht mir leider 
nicht zu Gebote, doch mag ich nicht wie Grimm, (Gcsch. d. deutsch. 
Spraclic. 1848. 13d. I. 8.12) vas,vask, waras, warsch uiid werrew 
zusaillilicnwcrft~ii. 1_);1:, cstiiisclic wcrrcw f t ~ r  Kupfer, heisst roth, 
und bczcichiict sclir richtig dic Barbe dieses Metalls; sollte 
wcrrcw aber wirklicli litauischen Urspriings scin, so würde ge- 
rn& dci- Umstand, dass wcrrew unvcrmittclt neben dem ge- 
brauchlichcrn vasb ciiilicrgclit, fur die Sclbstbtändigkeit der Be- 
zcicliiiungeii dcs I<upfers bei den litauisclien und finischen Vö1- 
kcrn sprechen. Ilircn Spiess, warras, indgcn dageg.cn die Esten 
nach dem litauischen waras, Kupfer, benannt haben. 

7 



Unter den fur W a f f e n  und K r i e g s z e u g  von litauischen 
und finischen Völkerschaften gchrauchten Bczcichnungen fällt 
zunächst die geringc Uebereinstiinmung iiii Litauisclien und 
Lettischen auf. Ich erwähne hier nur aus dem Litauischen: 
kurelis, kucus, Knüttel; boze Keule; kilcpas Streitkolben (scan- 
din. kylfa); kilpa, Schlinge, Schleife, Bogen , Btigcl ; kilpennis 
Bogen, Armbrust; seidokas , saidolras, Köcher ; lraltas , Rfcissel ; 
szwitkas, peilis, meritojis, mcrininkas, Messer; stulgys, Dolch; 
drauczus, ragotinc, Speer, Lanze; kassulas, Jägerspiess; kalawi- 
gas, Schwert ; kardas, Degcn : atsiirga, skyda, sbydas, skydelc 
Schild; szarwas auch rizios Harnisch, Riistung; szarwai Wafi'cn 
(kurdisch Zer Gold, Capxooha; Goldhaube). Hiervon findet sich 
im Lettischen nur zilpa, Schlcifc und kalts, Alcissel; clcn Rus- 
sen entlehnten die Lcttcn ihren Sattel (nach canno) und Pfeil 
(nach c~pgna), den,Estcn ihren Kntittel, riiihja (cstn. niii:i Keule) 
und den Schleuder linga (estn. ling). 

Die estnischen Benennungen dcr Waff'cn ctc. (vgl. S. 76.) 
stimmen fast vollständig niit den livisclicn und stchcri selbst- 
ständig da. Nur in dcm estnischen kilpi, Schild, lit. lcilpa, Bo- 
gen, sowie in warras, cstn. Spioss und waras, lit. Hiipfer, crschcint 
ein Wechsel der Bezciohnungen. Dom Umstande, dass lit. ka- 
lawigas Schwert heisst, und d a ~ s  der Kalcwipocg der cstn. Sage 
viel mit dem Schwert zu thun hattc, ist s~lhstvcrutändlicli $ein 
Werth beizulegen, wiilire~itl a~idcrcrscits zwischen dem estn. 
Kalew, dem fiii. Kalewala urid dein lit. lielcwclcna (Zwerg oder 
unterirdischer Mensch) doch wohl Bczichurigcn licrauszufirideii 
wwen. Pur Harnisch oder Wamrns brauchen dic Esten I-Iemd 
(sä&) ; der liv., lett. und russ. Harnisch (brunnad , brixnnas, 
~ P O H ~ )  entspricht dem germanischen brunnia, brünne und dcm 
soandin. brynja (Ringhcmd). 

E s  lässt sich voraussctzcn, dass die Rlc t : ~ l l  b e i l  C als Nach- 
folger der S te in  e r  n c  n , dic Bcnennung dcr letztern thcilweise an- 
genommen haben werden. Können wir aiis der Bcricnniing 
der Metallbeilc eine Ucbertragung dcrsclbcn von cincr Völker- 
schaft auf die andere nachwciscii, so wird (las gcwonncne Rc- 
sultat auch zum Thcil auf dic steinernen Beile zu beziehen seiii. 

L i  t a u i s c  h heisst kertu, kirtau, kirsu, k i r s  t i ,  Iiaucn auch 
fiillen (Holz), mähen (Gras), ausliackon (Augcn), schlagen (Ador). 
Von dieser Wurzcl, die im Sanskrit kart odcr k ~ t  lautct und 
ebenfalls hauen, zerspalten bedeutet (Böthlingk-Roth. Wörterbuch 

11. 128), kommt im T~itaoischcii kirwcs, dim. kirwelis, Beil, das 
aiis kirt mit dein wortbildendcn Suffixum vis (vgl. Schleicher 
lit,. Gri~ininutilc 8. 109) uiitl nacli Ausfid11 des t ebenso entstand, wie 
z. U. Iralvis tlcr Scliiliic~tl von lrnl = schl:igcn. Kirtcjis ist der 
&Ialicr, Irirtilii~s tlci* Hol~liiiuci., Irirwlrotis der Axtstiel, kirwi- 
nyczin ciii Axtbrctt, in tlcssc~ii Loclicr tlic Aextc mit dem Stiel 
gcstcckt wcrtlen. Ijylc wird bei dcii Litniiern fiir eine beson- 
(lcrc, grbsscrc Poriii clcr Hcilc ( Strcit¿~xt) gebraucht, kaplys 
ftir eine ;ibgoiiiitzte Axt, sltlutta fiir ein brcitcs Ziminerbeil, 
wcticga fiir tlic Ziininc~raxt 

T,ettiscli Iicisbt obigcs Zeitwort zirst und ap-, at-, Ce-, 
no-, palir- untl us- z i ~ t  : bcliaiien, sturnpfliaiicn, ein-, ab-, durch- 
haiicn iiiid auf1)aucii; zirwis, cliiii. zirwitis, aucli zirris, die Axt; 
zirtcjis der IIaiier; liaplis eine Bolilnxt und eiserne Hacke zum 
Lockern tlcr Erdc. 

1111 L i v i  s c  11 oll bczcichnct kirt, prBs. kirtiib, treniicn, kirb, 
pr. kirbiil~, sclicitlcn; das Beil llcisst kiras, pl. lrirrod auch kiru; 
die cinzclricn Tlicilc tlcs Bc~ils : Irirro p:t , Ritclrcn; k. silma, 
Sc1i:iftlocli; k. laba, Blatt; k. tcr:~, Sclincidc; k. licrlr, das obere 
Eiitlc dcr Scliiicidc; 1: vi~rz der Stiel. Aiiibil wird ein Beil mit 
i)rci,cr Scliriciclc iirid kiirzcrri Sticl gcrinrii~t; liapil, kappil oder 
kitbbil (verb k;~pilt, pr. Bapiltob) ein 13ohlbcil oclcr ciiic Haclrc zum 
Loclicrn dcr ISrtle (111:~) und gruoip knpil, ein Beil zuni Aus- 
liolilon dcr Bnuiristiiinlile. 

Uci den Es t c  17 lind Fi l ici l  licisnt (lic Axt kirwcs, bei deii 
L iip p c n lrcrwcs. 111 tlcr Bczcichnuii~ dcr cinzclricii Tlieilc des 
Beils ci~tspriolit (las Rstiiisclic clcin I~ivischcn, iiur der Beilsticl 
licisst anders, iiuiiilicli Iriiiwab. l i i l  Iinlowipocg wird taper für 
Strcit;lxt gcbrauclit uiitl unter wciinu kurwos, das russischc Beil, 
ciric Axt vcrstniidoii, tliu grosscr iiii11 besscr gcnrlicitet ist, als 
das gcwo1inlic.h~ cstnisclic IIaiidbeil. Ein Zeitwort von dcr 
Wurzt.1 Itirt, kcrt o d ~ r  k:trt gellt (Icr cstnisch~11 spraclle gniiz-ab. 

Riiss  i sc  11 wirtl tl:ic\ gcwoliiiliclic ßeil Tanop.r, genannt; das 
altslavjsclic ct1c1111a poliiisclic: hic!iici.;t ctc. ciitspricht dem latci- 
nisc]icil sc1iiii.i~. Bei dcu alten Sa;~iitliniivici.ii koiiiint ein dop- 
pelkliugigcn IEcil : tap;~i-oxir vor. 

Aus (licscr CTcbcrsicht folgt, dass bei unscrn Volkcr- 
schaftcn von einer fi.iilicii Einfiilirung clcs Beilcv durch Rö- 
mer, Gricchc~i, Gcrniancil und Sc:~iidinavier nicht dic Rcdc sein 
kaan, da den finischen und litauisclicn Stammen ascia, ahs, axt, 
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ext, yxa, oder ßthoc, pihal, pigal, pial, Beil, bil, hill, (Pflugschar), 
billda (isld. Pfeil) und ebenso Barfa, Barte, Barde, etc, fehlen. 
Eingefuhrt wurde nur dic bylc dcr Litauer lind dic seliyra der 
Slaven als Streitaxt, d. i. als jiingcrc iind besondere Form 

des Beiles. Auch ambil und kappil dcr Livcn, sind nach tlem 
lettischen kaplie zu urtheilen, nicht scaridinavisclicn, sondcrn li- 
tauischen Ursprurigs. Weiter schcint die Kcrintriiss des Urbeils 
von den Litnucrn auf die Livcn iind von lctztcrn aiif die Estcn 
ubertragcii zu sein, da voin Litauischen ziiin Livischcn und Est- 
nischen ein i~llniähliges Schwinden dcr zuni Beil gohdrigcn, 
sprachlich wichtigern Zeitwortcr bemerkt wird. Wcil endlich 
die Werkzeuge, I3cile uncl Wnff'cii in O~tproiisscn lind Litauen 
hautigcr und m~rlnigfi~ltigcr, als iin Tarr:~in der Kurcil, Livcn 
und Estcn vorkommon, so wird man wohl annehmen liönncn, 
dass die Verbreitung urid Vervollkon~m~liiiig clicscr Gcgclnstandc, 
vorzugswaise von dcn Altprriisseri und Litniiciii auf dit. Kiircu, 
Liven uncl Estcn iiberging. 

Dcri estnischen 1Ia  k e n  oder Pflug, adcr, lctt. arklis, lit. 
arklas (arklys, Pferd) finden wir ini altsoaiidinavisclicri ardr 
wieder. Ein Zeitwort, das d c n ~  lat. ararc, lit. artu, lctt. art, 
russ. opari. (neben naxar~,) etc. entsprilch<., fehlt den Estcn, es ist 
daher möglich, dass die Kenntniss des Halicns boi dori Esten 
eingefiilirt wurde. 

111 1,itauisch - Preuascu Iicisst kapus oiii G r a b  h ~ g c l  oder 
oberhallPt ein au$eworfcner Er(lliugc1, kapui der Begrabnisa- 
platz, kopai die kurischc Nchrung, wälircii(1 von den Litaucrn 
im Gouv. Wilna, ixnd Kowuo, die alten Grahhugcl odcr Kurgaue, 
Eza;ulis genannt werden. 1m Iicftisoheii hcisscii Grab, Oraber 
kaps, kappi (X. B. kriwe-hppi)  und milsii kiippi (lliescn-GY&- 
ber) die Kurgane bci Laiitrcn, im kurischcn Oberlande. Cup- 

sehta ist cinc Grubcrstätte, richtiger eiii iiiiiziluntcs, eingefasstes 
Grab. Estnisch lieisscn Gräbel- kacppat, livisch Bovaji und das 
Grab auch kalma odor oda (türlr. d a ,  Stube). - LXicraus liesse sich 
entrielimcn, dass mit Ausrialimc der spdtcrn I ~ i v c n  urid dcr altenBe- 
wohncr von russisch Litaucn, bci :tllen iibrigcn ebcngcrialinten 
Volkvstäirimeii, dic Bcstattungswoisc aus ein iiri(1 clersclbcli Quelle 
hcrstarnrnte. Eine Uuabhbngigkcit der Livcn von litauisch-lctti- 
sclicn Stammen lcuchtot hier aberinale dcutlich hervor. 

n i e  Ergebnisse der letztcn historischen und linguistischen Ertir- 
terungen sind schlicsslich noch mit dcn Resultaten der natur- 
historischen und arch&ologisclicii Untersuct~iingen in Zusammen- 
hang zu bringen und ubersichtlich darzustellen. 

Das S t c i  n a l t  e r  oder die Zoit, in welcher 8teinwerkzeuge 
und Waffen iin Gebrauch wwrcn, hat bci den vcrschiedcnen Vol- 
lrcrn sclbstvcrstiindlicli weder gleichzeitig begonnen, noch auch 
gleich langc angedauert. Eine Rcstiinrniing der Zcit seines 
Aufhorcns ist aber jetlcnfalls leichter, als dic scincs Bestehens, 
odor gar scincs Anfanges, weil erstcrc Bcstimmiing, in den 
ineisten Fällen, schon aus der Geschichte allein und ihren, 
uns in der Zcit n%hcrliegcndcn, vollstandigcrn und sichorern 
Qucllon gcwonncn wcrdcn Irani]. I m  vorliegenden Falle rnussen 
wir dahcr von dcn bis ins XIII. Jahrhundert verfolgtcn, gc- 
schichtlichen Datcn ausgchcn und an die letzten derselben an- 
kniipfentl, in clic hltcre lind altcstt: historische, sowic endlich in 

, ilie vorhistorische Zeit ziiriicl~sclireiten. 

Fragen wir vorher, ob sich nicht noch in der Gegenwart 
bei den Völlterschaftcn iinscrer, oder benachbarter Provinzen, Er- 
innerungcn :In ein Stcinaltcr erhal1,en haben? Die Antwort fälIt 
verneinend aus, cia eine Erinnerung. an den Gebrauch von Stein- 
waffcn odcr Stcinwerkzeiiqcn, weder bei den heutigen Esten, 
Liven, Letten und Litauern, noch bei den Russen zu finden ist. 
Letztere neririen die Steiiibcile und Steinkeile unter Anderin 
auch Teiifclsfinger (uep~onbr nantsi.~), crsterc Ulitzsteine (pikse- 

I kiwi); die Lctten: Donncrlrcile (Perkuna lohde) iincl ebenso die 
preussischcn Litaiicr ( Pcrkiiiio- , akmu- , kiillra- , kaulr-spenys 
ixnd Laumes papas). Tn russisch Litauen werden, wie bei den 
DeutacEien vor nicht gar lxrigei~ Zcit, Stcinbcilc gern an dcr 
Schwcllo neii erbauter Häiiscr angebracht, um das Einschla- 
gen des Blitzes zu verliütcn. Untcr allen genannten Volkern 
riebt es indessen tlcr Ungcbil(1etcn nur noch zu vicl, tlic diesen 
Resten des Steinalters Heil und Segen spendentlc Kraft beile- 
gen. soviel mir hckannt, ist es ferncr nicht gelungen, in russi- 



schen, litauischen und lcttischcn T~ietl(v-n iirid Sagen, sichcrc An- 
deutungen eines friihcrn Stcin;~lters aiifziifiiitlcn ,\iit.Ii die cst- 
nische Kalcwipocg-Sage brinqt iLUS dein t*i~c>ntlichcn, oCl(,r spcci- 
fischen Steinalter niir spiirliclio Kiiiitle. L ) c b i i i i  wcriii I(:~lcw :~1s 
Kind mit Stcinklotzcii spielt iiirtl f4.;c~ilciitl~~i.;;tc'i11e wirft. so tliut 
das unsere cstnisclic Jiigcncl iiiicl wolil i i i iv i i  jctlc ;~ndcrc noch 
hcut zu Tagc. Es  blcibt (1;lhor nur clor f3~~lilC~(1t?r- oder Wett- 
stein nach, dcn I<:~lcw i~ l s  Erwachsoncr scliwiiiqt. D:L er 
aber glcichzcitig iin Hcsitz c.iiit.s Si*hwcrtcs aus Eiscri ist, so 
erinncrt scin Sclileiidcrstcin zunRcli~t :tri iiiiscrc, init iMct:~ll bcnr- 
beitctcn, wcberscliitfterinigen Stciiic.. 11ctztci.c sti~iiiiiic~i jcclciitlllls 
;tus der jiingsten, vicbllcicht als Sclilciidcrzcit zu bczc~icliiicndcii 
Periodc dcs Steinaltcrs, tlic 1);s ziiin XIJI. ,I:~lirliuiidert gcrcicht 
haben mag. J)cr gcriaiiritc cntriischc S:i%cri- und T~iodcr-Cylrliis, 
schcint mir, mit Ailsni~liriie clcr Rriiiiic~riiii,rr :in tlcn W:~ltlocliseii 
oder Ur,  neben wclclicni abt~i. d ; ~ s  Ttcmntliicr fclilt. iiicht sehr 
hohen Alters zii scin. TCinor st~iiic~i- altcutori Thcilo ist jcc1cnf:dls 
dcr, wo von tlcr ficivc iiauli Ihl;~ritl bori(*litct wird. »;L  ab(^ 1sl:~iicl 
in der Mittc des IB. J:~Iii.liiiiidcrts ~ i i t d c ~ l i t  wiirdc, riud ciric 
genauere Kunde dicscr Triscl riicht vor (Iciii X Jaliriii~ntlci~t eil 
den Esten gclaiigt scin wird, so liniin clicxscr Thcil ticr Hagc 
auch niclit vor dem ;.eiiaiiritcri .J;~lirliiii~tl(~rt cntstnn(1on scin. 
Wann Kalcw tlcr Vatcr fiicll ein gutes ficliwcrt, iiicht ülicia d,is 
Eisen iibcrhaiipt, aus Fiiiland holte, iht kiiiiiii g(b~iaii(:i. zii hc- 
stimmen, braucht alxr  vor riiol~t g:ti3 I;~rigci Zttit gc~sclicticn zii 
sein, da scin Soliii mit dcinsclbcri Pchwc.rtc ~cgc r i  die dei~tsclieri 
Ritter, also irn Anf:tiigc (los SIII. Jalirliuii(lcrts stritt. 

Der bisherige Mangel joglichcr Stciiiw:iffi.iifiiiidc iniiorliall) 
der estnischen, livisclicri, kurisclicii, sc~nigalli~t.hcri untl litauisclicii 
Baucrburgcn (cstn. linna maggi, lctt. 11. Iit l)ilslralrii, 8 1 ; ~ ~ .  Woro- 
dischtsche), weist claraiif hin, dass ziir Zvit ilircr Errichtung, 
d. i namcntlicli irn ßcginii clcs XIII. Jalirliiindcrts, Stciiiwaffcn 
nicht mehr iin Gcbrauch warcri. Nur die Sclilcuclcrstciiic von 
Warbula und Soontaganit maclicii auch liicr eine Aiisnahriic 
und mnchtc ich sio ncbst tlcri m~rbcrscliiKfori~lig(:n Stcincii alb 
die letzten Aiidciitungen cincs Stcinaltcrs tlcr Estcil anschcii. 
Erstere warcii, nach ihrer sorgfiiltigcn Bcni-I)c~jtiiii~ urtlicilcii, 
filr tigentlichc Wurfmaschiricn nicht bestiniiiit. I ) ~ ~ i l i ~ ~ h  fiiidcri 
wk, bis aiif gcwislic I'tttercllcn der Xstcn, tltlrcn riiir cinm:tl bei 
Heinrich dem Lcttcn gedacht wird, weder bei diesen1 (lhronistcn, 

noch bei Alnpeke irgend eine Angabe, oder sichere Andeutung 
von Handschlcuderii oder Schleuderapparaten, die von den Geg- 
nern der Deutschen, beim Eindringcn der letztern in die Ost- 
seeprovinzen, geb~aucht wordcn sind. Es  erscheint Solches 
um so aiifELlliger, als in der, ans dem J. 1628 stammenden, 
freilich niclit sclir zuvcrl&ssigen, handschriftlichen Chronik Jor- 
gen Helin's, cinev rigaschcn Kaufmannes, unter den Waffen der 

den. Jiirgcn Helm beschreibt und zcichnet (vgl. auch das Mt+ 

I 
alten heidnisclieii Livlärider auch Stcinschlcuder aufgefuhrt wer- i 

nuscript E. Korbers V. J. 1802, in der gelehrt. estn. Ges. zu 
Dorpat) Keulen von Eichenholz, ferner metallene, sehr primi- 
tive urid unzwcckinässig gcstaltcte Spitz- untl Krummhämmer 
init Scliaftlocli und laiigcn Stielcn, sowie Handschleuder, die aus 
einem Striclc bcstclien, dcsscn Enden in Oehren fiir die Hände 
susl;~ufen und in dcsscu Mittc eine Schlinge, oder Kreis zur 
Aufnahme des zu schlmdorndcn Steines bofindlich ist. Ebeiiao- 
wenig wie der Schleutlcrsteine, crw~lincn Heinrich der Lette und 
Alnpeke, ain Ende dcs XII. und zu Anfang des XIII. Jahrhun- 
derts, etwaiger I>ci den von ihnen bcliandelten finischen, Iitaui- 
schcn und slavischcii S t~ inmcu  in Gcbrauch stehender, steinerner 
Streitiixtc oder Werkzeuge. Wcnn nach den genannten Quel- 
lcn und in der bezciclinctcn Zcit, Liven, Kuren und Esten auf 
den Feind Steine werfen, so mochten sich unter denselben auoh 
solche befinden, die aus Haiidsclilcudcrn kamen; Steinwaffen 
fttr den Zweiliampf waren es jedenfalls nicht. Wenn ferner bei 
dciisclbcn Vdllicrschaftcn und den 8emgallen der Keule gedaoht 
wird, aiisscrdcin bei dcn Esten gclagcntlich auch der Metallbeile, 

I bci allen mit cinander (Icr T~anzcn untl hölzerner Schilde, sowie 
bei den Scmgallcn lind Eston auch der Pfeile, SO lässt sich kaum 
:~nnel-imcn, dass die steiriernen Aexte odcr dgl. m. nur ttbereehen 
wurden und doch existirten. I Aus der Erwiihnung der Speere 

I iind Beile geht aber jcrlenfalls eine, wenn auch noch nicht ganz 
allgclncine, odcr aussclilicssliche Benutzung der Metalle im ersten 
Jalireeliiid des XIII. Jahrhunderts liervor. Ebcnso ist der, in 
clersclbcn Zcit bei den Livcn erwälinte, Pflug oder Haken ohne 
Mctnllhlingc nicht gilt denkbar. 

Wir  wcrtlcn daher mit grosser Wahrscheinlichkeit anneh- 
men köniicii, dass dic Zcit des Gcbrauchs der Steinbeile bei 
Esten, Liven, Kuren, Lctten, Semgallen und Selen, am Ende 
des XII., oder wenn wir noch sicherer gehen wollen, am An- 



fange des XIII. Jahrhundors voraber war. Unter dicscr An- 
nahme wurden die Pundc cinigcr Stcinwcrkzcuge oder W:~ffcn 
der genannten Volksstäinnle, in dt:r N~itic alter Burgcn, wie 
x. B. bei Gross-Autz (Scmgallcr Biirg Syelobrcii) , A~clicradcn 
lind Warbula auch nur bcweiscn, dass an denjenigen Stcllcn, 
WO sich im Anfange des XIII.  Jahrhuridci~ts ßnucrbiirgcn cr- 
hoben, schon vicl fr t~her  entwcrlcr bclicbtc Lliifenthalteortc, odcr 
Kampfplätze cxistirtc~i, odcr J t c r c  Vcrsiic*hc zur Hcfestigung 
eines Punktes stattgefiin(1en hatten. 

E s  fragt sich nun weiter, ob bei den fibrig.cn, inubcsoiidcre 
an die Ostseeprovinzen grenzenden Volkci.scli:~ften, tim Eniio 
des XII. und Anfange des XIII. Jalirliiindcrts, die Steinwaffen 
ebenfalls nicht mehr iin Gcbr:~iich warcri. Litaiicr iiiid S:iinai- 
ten entsetzen sich nocli 1205 vor dein G1:inz dchr dcutschcii 
Waffen und känipfcn 1219 nur mit Holz (BLiiin~cri) und Specren, 
bauen aber doch schon Wiirfniascliiricu (ICiOaldcj. Altprc~isscii 
bedienen sich, wcnn auch niich aridcrn Qucllcn als Heinrich d. 
L. und Alnpeke, iin 3. 12-0, mit Blci gctulltcr I<riiittcl lind IGu- 
len lind sollen erst sphtcr Spiesb iind Scliwcrt liciincii gelernt 
haben. Die Waffcnlrenntriiss der 1212 als ßogt~nscliiitzcn bc- 
zeichneten Polotzker, erscheint cbcnfiills gci~iiig, w:ihrcnd nächst 
den Deutschen dic Nowgorodcr ani crf:ilii.ciistcn in der Icripgs- 
kunst und am fruhcstcn (1218), mit SC~~WCTI, I'anzcr, Bcliui und 
Schild versehen sind. Obglcich also auch hci Rheinüitcn, Li- 
tauern, Polotzkcrn, Nowgororlorn odcr RIISSCI~ von1 (4ch~aiich der 
Steinwaffcn riiclits verlautet, so fanden sicli dcnnoclr iiil GOLIV. 
Witebsk (Koniccpole und Prnnopol) Stciiiwxfhn oder Wcrkzeuye 
neben der eisernen Klinge eincr Pflugscliiii. uiitl ncbcn einem 
Schwert lind Ringelpanzer; im fiainland Stcinhcilc liehen 
ttiehtigen Rronzewaffcn und Eisenresteii. Da aber dic orstcrn 
Funde nicht dcn Letten, und die lctztorn oline Zweifel einein 
litauischen Stamme zuzuschrcibcn 8intl, so wcrtlcn wir gczwun- 
gen, in Betreff dieser Jlocalitätcn iind der dazu gchorigcn Vollrs- 
Stämme, die Quellen aus welchen wir scliopftcn, frir mangclliaft 
anzusehen, oder die gcnanritcn Pundc ciricr Zcit angchbren ZU 
lassen, die ausserhalb des Bcrcichs jcncr Qiicllen lag. 

Zwischen dem Ende des IX. und Anfarigc dcs X. Jahrhun- 
derts ist nur das Eindringc~i der Russen in die Osts(:eprovinzcn 
d ~ c h  Chroniken festgestellt. Im Uebrigen lehren deutsche, an- 
gelsächsische, byzantinische und kufische Mrinzen, dass nament- 

lieh irn X. Jahrhundert cin 1t:hhafterer Handelsvcrkehr unßcre 
Provinzen bcriihrtc. In  dicscr Zcit h&ttc in der That, wcnn der 
Vcrlichr cler Estcn, Kurcn uiitl Tlivcn mit Birca und Sigtuna, 
dcii crsten Nicdcrlagcn tlcs altcn Uplandcr Eisenbaues, lebhaft 
war, (las Eihcn in grossercr Qii:iiltitat iibcr iinscr Land verbrei- 
tet werrlcri musscn. N:ic.hdcin was bisher unacrc altciiGraber gclic- 
frrt Ii:lbcn, iiii(1 nitcli dcn Ziiqtäiitlcn unscrcr firiisclien iind li- 
tauischen Vollicrscliaftcn am Eritlc tlcs XI1 Jahrbunrlcrts, sclioint 
die Ziifiihr des Eisciis sowolil :ius Ost (Russen) als Wcst (Scan- 
dinavicn) geringfiigig gewcstln zii sein, dagegen die der westlichen 
Bronze vicl bctlciitciiilcr. 

Wenn ziifolgc Nil~soii's Uiitcrsncliungcii (Soandinavisca 
Nordciis IJrinvi~nai~c, 1. Aiisgabc, Liind 1838-1843. 2. Ausgabe 
ISGY) noch in dcr Sclilaclit bei 1-Iastirig.s (1066) Stcinwaffcn vcr- 
wcrtlict wiirtlen, SO laqe es wohl n:llie, cin Glcichcs in dcrselbon 
Zeit fiir unsere Vollrsstainnie gcltcn zii lassen. Die alten Li- 
vengr~bcr bci Asc.1icr;irlc.n ctc., h;ibcn aber ncbcii Bronze lind 
Eisen durchniis Irciiic Rteitibcilc gt.licfcrt. fiic mogcn dnhcr nicht 
vor dciii liifarigc tlcs AI. Jnlii.l~iirielt~rts ciitst;indeii soiri, 

Am Eiitlc tlcs X. Jalirliiinclcrts kaiiipftlii Altprcutiwn in 
S:iinl:ind siegrcicli ccyci-i I)t~i~tsclic iinrl Rohn~cn In derscl- 
hcn Zcit wird ttcr crstc I - I I S ~ ~ S C ~ I C  1'anzcr genannt. Wen Wnlf- 
stan i i i~  IX. Jahrliiin(1ci.l iiritcr sciiiai Aesticrn und wits cr 
iintcr dcren Eiustiiiig vcrst:lritleri, ist iiiclit gcnauci* zii bcstiiii- 
mcn. Zur Zvit als tlic ,'Sclilaüht bei Briivall:~ gclrainpft wiirclo, 
oder aus der Zeit, als die Sagc von tlicscr Schlacht entstaritl, 
tl. i. iingc>f;tlir iin VIII Xahrliui~clcrt, crfa1ii.cn wir, dass Estcii, 
Kurcn iind Liven sich liiit grossciii Gcscliiclic dcr Wurfspiessc 
bcdicntcri, von wclclicii tn;in aiinehincn iniisq, dass sie inetallciio 
waren. Das aiis dem JX. .J:~hrhuntlcrt hl,iiiiinoiiclo IIiltlcbr~ntls- 
licd lehrt tlagt~gcn tlcii Gcbraiicli der btaiiiw:11-i6ii bti Nietlcr- 
rleiitsclien wcnigsteris noch iin VI. lind VII. Jalirliuiidcrt keii- 
iicn. Dassclbc mag fiir die Altbohiiicn, zufolgc der K~niri~inIiofcr 
Handschrift, gcltcn. N.acii der Yiiglirig:~ S:L~C lii~l~il~fteii  endlicli 
die Estcn in der zweiten Halftc des V1. Ja l i r l i t ind~~ts  mit Steiri- 
waffcn und sclilugcn dic Scliwcdcii. Wahrcirti ;LISO xwischcn dciii 
VI. lind dein Aiifitiigc tlcs XI. J:~lirliiintlcrts, bci sehr vcrscliic- 
tlcncii Volkcrn noch dcr Gcbraucli dor stciricrricu Waffcn bestanti, 
fehlte os glcichzeitig nicht an iiietallcncil. Diese Glcicl~scitigkcit 
wird ftir die Bevolkcrung unserer Provinzen durch den Inhalt 



der Gräber bei Capsehten bewiesen und sehr wahrscheinlich ge- 
macht durch gewisse Scgcsten und Steinbeile, deren Herstel- 
lung ohne Metall nicht erklärlich ist. Ftir Samland und Li- 
tauen lehren Kapiirnen und Kurgxne dasselbe. Wie es aber 
hinter dem VI. Jahrhundert mit der Ausdehnung eines Ge- 
brauchs der Steinwaffen und Steinwerkzeuge aussah, werden 
wir zunächst am Fehlen oder Vorhandensein und dann an der 
Verbreitung der Metalle, in derselben Zeit, abmessen können. 

Das E i s  e n s l  t e r  Dänemarks lässt man im VIL, das Nor- 
)innen. Gewisse wegens und Schwedens im V. Jahrliundert beg 

dstliche oder tschudisch-finische Stäirime liabcn das Eiscn (Ka- 
lewala-Sage) frtiher als die Scandinavier. doch Tacitus' Fennen 
nicht vor dein 11. Jahrhundert gekannt. Noch viel frtiher und 

sogar vor der cliristlichen Zeitrechniing erscheinen dic Sarma- 
ten als bewandert in der Kcnntniss des Eisens. Ob der Einfluss 
der nach dem VI. Jahrhiinclcrt sudlich von unseren Provinzen 
auftretenden Masovier, I~echen ctc. iincl der iin VI. veruchwun- 
denen, zwischen dem IV. und V. Jahrhundert sich besonders 
bemerkbar machenden Sarmaten, in Riicksicht der Verbreitung 
und Gewinnung des Eisens, sehr nachhaltig auf die litauischen 
&ämine gewirkt habe, ist fraglich, und wenn wir uns der heid- 
nischen Altpreiissen am Anfang des XIII. Jahrhuilderts erinnern, 
nicht wahrscheinlich. Die erste lienntniss des Eisens mag nichts 
tlestowenigcr, iingefahr seit der christlichen Zcitrechnurig, von den 
Sarmaten auf die slavischen (Vcne(ler) nnd, wie die Sprachen 
lehren, auch auf die litauischen Stämrnc übergegangen sein. 
Kuren, Liven und Esten wurden aber von d i e  s e m sarmatischen 
Einflusse wenig bertihrt. E s  bleibt daher fflr u n s c  r-e finiachen 
Stämme nur noch die Annahme einer frühern sclbsttkndigen 
Kenntniss des Eisens, oder dessen erste Einführung tiber Fin- 
land nach. Fügen wir hinzu, dass seit dem I. Jahrhundert n. 
Ohr. durch den Bernsteinhandel auch schon römisches Eisen 
nach Samland und in die Ostseeprovineci~ gelangen konnte, SO 

werden wir kaum irren, wenn wir die begirincnde Kcnntniss des 
Eisens, sowohl bei der ßcvdlkeriing der O~tsee~rovinzen, als in 
der Umgebung derselben, sclion vor das Y. Jahrhundert iiud 
somit in eine frühcre Zeit versetzen, als bisher ftir 8candinavien 
angenommen wurde. - Das K u p  fc  r - oder B r o n z  e - A 1 t e  r bctrcffend, ist die An- 
nahme, dass das Kiipfer im Allgemeinen früher bekannt soiil 

rniisstc, als das Eisen, vollkommen begrtindet, weil es im Ge- - 

gensatz zu lctzteriil Metall. iiicht sclt,cri in der Natur gediegen 
vorlroirin~t iinrl :LUY seii~eii Erzen Iciclitcr als d,is Eisen gewon- - 
non wird. Nach dan Bcnennurigen dcs Kupfers zu urtheilen, 
stclit tlic Iioiintniss tlcs Biipf(:rs bei dcn finischcn Völlrern, 
ebciiso sclbstaritlig da ,  wie die tlcs Eiaeris: bei den litauiischcn 
arscliciiit nie un:ibliangig von clcn slavisclien St&iiimcii und ist 

- - 
Aiicli bei tlcn kiilinstcn Voraussctziingen, die man an Py- 

thcas (360 V. Clir.), ci. i. an die von Jonierri aus Phocäa (in 
Klcinasic~n) gcgrtinrlctc (:oloriic Massilia (Msrseillej und an die 
Phoiiicicr ), sowic au tlie voii Ost koiniiiendcn Scytheu iind 

*) SeIOst Nilsson !,die Urcinwolincr d. 3caiid. Nordens, nach der 2, Auflage 
der schwed. Ansgabr voiii J .  1862, in's Deutuclic iihcrtr;igeii. ITambrirg 18G3. 
S 74) I)eswrifelt, dass die Phiinicicr an <Irr preiissiachrii Kiiste Bernsteiiiliandel 
trieben. Wie erritaiint wRrc aber l'rofessor Kils~on gcwescn, wenn e r  unsere von Kruse, 
Bälir U. ;L. m. beschriehcnen und nbgcbildetcii I3ronzoaltcrthiiiiicr, deren Form und 
\'eizioriinyc:n (Zicltzxck-, lthoriibcn-, Kreis- und Radcr-Linien), sowie unsere Olass- 
oder S t rass - l '~ r I~n  <:t<.. gcl<nrint [lütte. TJas llronzealtcr wurde in dieden Blättern niir 
berührt. iiiclit c~iiigchen~lcr hcth:~ndolt, spätein Bearl)citcrn iIcs..ellicn iiiöchte aber doch 
grossc \'i)rsicht iiiid nninc~ntlicli clie Betoiiung des cherniscli-analytischen Weges, 
:~nzur:it,li.~n sein Im Piilssonsclicii Siniie kijiintc iiiali ausser den obigen noch andere 
Beweise mehr oder weniger <liri'ctc.n phönicischen Einflusses finden. So die bei iin- 
sorin Laiidvolk iind iiaiiientlicli bei den I~et tcn hochgehaltenen Johannisfelier , :tls 
Baalscultiis; <las Schnciclen der A<$hi.cn iiiit Sicheln bei der1 Esten als ägyptiscli- 
l)hiinici~che Erndtometliode; die li~:iuisclte Benennung des Bernsteins, als &gy1>- 
tischo ctc. Hierher wi'ii.de viollcicht auch ein Fratzenbild aus Granit gehöreil, 
tlaös 1852 iinter Stcinl)löclreii zwii;cli<:n IZirchliolm und lJcxkull aii der Düna ge- 
fiinden wiirtlo und im Besitz der Uesellschaft für Oeschiclitc und Alterthuinskunde 
zii Riga ist. Die rohen Contoiiren des Gesichts erinnern an die Ausführung bei 
Sphynxen; statt der SchRdelrundang befindet sich oben eine Flüche. Ijcider konnte 
ich von dem ein Paar Fuss Iiolirn. gegen 2000 Pfd. \vicgcncl<:ii Stciii iiiir eincn Tlieil 
ielien. l l c r r  Dr. C. Boriihaiipt beal)*ichtigt iliii yensii(ir zii I~cs(:liieil)eii. -- Tliule wird 
von Nilsson unter die Lofodcii versetzt. Beim Aufsuchen dieser lnscl und Basilias etc. 
haben unsere Ostsevrovinzen bcl<anntlich zahlreiche Anknüpfungspiinkte geliefert. 
Nacli Kilsson würden noch neue geboten. da es uns durchaus nicht an Grundeis und 
Sliidgc-Biltliing fehlt und wir ebcnlülls iinsern piieuinoii thalassios (Medusa s. Aurelia 
aiirita) oder die Meerlunge haben. JCtwas der Bilderschrift des Schonenschen Kiwik- 
Moniinients Aehiiliches, weisut eiidlicli der finische Norden auf. Es sind die in a ran i t  
geritzten IGigiren und Zcichcii aiii Oiicga-See, die ich iin Bulletin de la c l a ~ s e  histor - 
philol. (le 1'Acad dcu SC. de St. Pctersb., oder in den Melanges russes, T. Ir. Tab. 
XI[. beschrieb und al)bildcte. Die Kntsteliung dorselben wird aber lcaum Jeman<l 
iiiiter phünicischen Einfliiss stellen, obgleich die niit erhobenen Arnien unct aiisyc- 
spreitzten Fingern versehene Hauptfigur an ein phönicisclies Baalsbild und einige 
Zeichen an Sonne und Mond erinnern, dagegen nur Thieropfer vorkommen etc. 



Keltenstromungen (600 v. Clir.) in Betreff eines frtihosten Ver- 
kchrs mit unsern Provinzen kniipfen konnte, reicht die histo- 
rische Kcnctniss unserer Gegend und namentlich des Bewohnt- 
seins unscrcs Are:~ls niolit dhcr 2500 Jahre zuruck. Wollten 
wir jedoch sclbst die iinhcgruntletcn EIypothescn aufstellen, dass 
(las Kiipfcr dcn litauischen Stäininen durch die C. 600 J. v. Chr. 
von Ost komincndcn Kelten bcliaiint miirdc lind dicses Dlctall 
tlen Esten ebenso friilic, (1. i. bei ihrer, vielleicht aus den] Per- 
mischen angctretcncn Wwridcrunq bclrnnnt war, so hatte tliesc 
Kenntiiiss tlcnnocli wcnig practisohe Rcdciitiing, wcil cine Pro- 
duction des Kupfers, odcr cine Verrncliriiiig desselben aus dem 
eiiiheiniischcn, oder bonnclibartcn Boden, nicht ci-folgcn konnte. 
Ilassen wir aller tlie iirisiclici~n, i ~ l t ~ : h t ~ n  Nachrichten tihcr unser 
Areal bei Seite, so orsclioincn Iiiipfer uritl Grorizc von vorn 
Iiercin gleichzeitig niit deii~ Eisen. Ilirc Qucllc floss, wcil nicht 
:~llein durch roinischon Hancl(:lsvrrlrohr, sontlcrn :iiich durch 
'Jcnndinavieri (iibcr Estland iind tlic Duiia tliirch Siiioncn c~c.)  
vermittelt, viellciclit schon seit uiiscrcr olirirtliclicn Zeitrechnung, 
reicher als tlic tlcs Eiscns. Deniiooli sc~lic~iiit auch der Zufluss 
ticr rörnischcri, ain Ende dcs IV. Jnhrliiindcrts stoclieiidcn Me- 
t;illquelle, iiicinals sehr bedeiitcntl gcwcscii zu scin. Ehenso lchren 
:illc altern Urriengi.&ber iincl tlic k3chiffssctzungcn (Wcllalaiwc) an 
(!er kurischen Kiistc des rigisclicti Rlccrbiiscns, dass clic Einfuhr 
Ircltisch-scandinavischer Bronne in tl:lr Ostsec~gcbict bis ziim VI. 
,J;tlirhui~tiert gering wwr. otlcr init antlcrri \Vorteil, erst tlann grdsser 
wurde, als dit: Vikingc.r Ziigc inchr ari Ausdehnung gewannen. 

Fassen wir :die vorlicrgehcnden ßctrachturigcn ziisnmmen, 
.O hat das Steinalter ini w o i t c r n  S i n n c ,  odcr die Zcit, wo 
liberhaupt noch der rohu Stcin , oder dcr 8clilciidcrstcin im 
Kampfe von wcsentlicli(:r Bedeiitung Wilr, f i i ~  tlic firiisclicn und 
lit,auischeu Bcwolinrr iiiisercr I'roviilzcii, allci* Walirsclieinlichkeit 
uaoh, noch bis ins X I 1  J. J a  h r  h ii nd oi. t fortqesctet. Soll aber ftir 
tlic genannten Vollrsstnmnic iinscrca Arcals, tlic Trc:niiung eines 
specifisclicri Stein-, Bronze- untl Eisciialtcrs ringcfuhrt wrrdcn, 
.ioergicbtsiohFolgcritlcs. D:rs spec i f i sc l ic  S t r i n a l t e r ,  oder 
die Periode clcr vorlicrr,rchcritlcii Bci~iitxiinq von Stcinwcrkzeix- 
gen als Friedciisgcratli (entsprcchond clcrn hicr nicht anwend- 
baren H a i i ~ ~ c r a t l i ) ,  lr~iinte inan vit~llcicll t b i s  in 's  V I. ,  das 
spec i f i s che  Kupfci . -  oder Broiizo-Alt(3r  volu VI. b i s  z u m  
XI11 reichen, und das spccifiisch E i  s C n a l t  e r ,  oder die allgc. 

meinerc Verbreitung dcs Eiscns m i t  d e m  XIII. J a h r h u n -  
d c r  t cintretcti lasucn. 

Wir liabcii hier zunächst iiiit dcrii spcüifischcii Steinalter 
unserer l'rovinzcri uritl einigc:i. bcnnchbartcr I~tndstric2ic zii tliun. 
Dasuclbc ist,, sciilcin Bcgiiin nach, ; ~ l s  jdiigercs , nicht in die 
Liohlcnb&r-, aoriclcrii in die Rciiiithicr-Pcriodc fallciicles zu be- 
zeichnen Die isolirt gefiiiltlciicii Stoiriwcrl<zcugc lronncii alter 
als 2500 Jtlire sciii, ebenso iingczwungcii wird nian :tbcr dic Zeit 
ihres Bcstclicns :~uoli bis zuin VI. J;tlirhunclcrt aiidaiicrii 
lassen dilrfori. Walircnd clüs bl)ccifisülicn Steiiialtcrs uiid der, 
bis vor 2000 J:~lirüii in uiiscriii Arcal bestclicndcii Rcrintliicr- 
i'eriotlc, war tliescs Arcal iin Gi~iizeii soh W:LCII, lettisch Livland 
und Ri1ittclkurl:ind niclit, odür liaiiiii 1)evolkcrt. Von dcn sprach- 
lich nicht mit ciilaiitlcr vcrw:tiicltcii uiitl nicht auf eincn gcmciri- 
sameri Ursprung euruckxiifiilirciitlcii, fiiiisolicii iind litauisclieii 
Volksstbinmcn, firidun wir walii*entl jcticr Zeit tZic finisühcn vor- 
hcrrscbeiid im iiordliclicn Thcilc und in der wcstliclicn Kiistcn- 
rcgioii der Ostsccyroviiizcn, die 1ituiiisclic.ii irii sutllichc~i Arcal 
dersclbcii, iii Ostyrüussci~ uiid in dcn Goiiv. I<owrio iiiid Witcbsk. 

Dic tscliu~liscli-fitiisolie~ii Staiiiiiic bruitctcii sich in frulicstcr 
Zeit ubor Noi.tlasicii uiitl Nortluiirop:~ aus. Mai1 iiiinmt gcwolinlich 
an, die firiisülicn Staiiiiiic scicri voii Ost nach Wost gcwandcrt. Reste 
derselbcn lasscii sicli in clcr Tliat voll uiiscrin Arcal bis zum Ur;d 
vcrfolgcn. Nach dcr Lagc der von Estcii, Liven und Huren in ältc- 
ster Zeit bci uns ciiigciioinincucii Wolirisitnc, Iiabcii sich abcr die 
beideii zuletztgeiiaiiiitcii Staiiiiric, walirsolicinlicli der Iiiistc entlang, 
sudw;irts vorgcscliobcii. Eiii Tlicil clcrsclbcli lroiintc zur Waiidc- 
rung auch die Eisdcclic des rigischcn 3Iucrbiiscns bcuutzen; See- 
fahrer waren sic abcr vor 2500 Jalircii jedciiftllls riiclit. Schr 
wahrsclicinlicli ist es, dass Esteri, Livcii uiid Kuren, selbst werin 
sie voii Ost cinwuiitlcrtcn, lcciii schon bowohntcs Land vorfari- 
den, und daher als erste uiitl Ur-Eiiiwolincr unscrcr Provinzcu 
zu bctrachtcn sind. Denn dic cirizigt', auf clns Gcgciitlicil hiii- 
weiscridc Aiidcuturig clcr Yiigliiigii-Sage, W C ~ C I ~ C  davon spricht, / 
dass in Estlautl Zwcrgc (Luppen, Fincn), ciooli glciclizcitig auch 
.Jeten (Riesen, Estcu, Kitlcwitlun) Icbtcri, uiid ebenso die Erwah- 
n;ng von ZauLcrzwci.gcii (lit. Kclcw~lerion) iin I<alcwipocg, sind i 
jedcnfallu rnitI;rosscrVorsiclit aufzuricliiilcii. Es  ist kcin Grund da, 
an die erste Existenz dcs fio. Stainincs iii unser11 Provinzen, dessen 
gleichzeitige Kenntuiss der Netalle, sowie auch der Steinwerkzeuge 



zu kniipfen. Aus dem überhaupt nicht häiifigcn, und ebenso iin Ver- 
gleich zu andern verwandten oder nicht verwandten Stäinnien sel- . 
tenen Vorkom:nen der Steinwcrkzcugo schliesseil wir, dass Estcn, 
Liven und Kuren weder ein ihnen eigcnthuniliches, urspriingliches 
Steinalter gehabt haben, noch auch ubcrhaupt dein Gebrauch der 
Steinwerkzeugen sehr zugethan gewesen sind. 

Mehr Uruache hat man die litauischen Stäinme von Süd 
her vordringen zu lassen, und ist es niclit unmoglich, dass vor ihnen 
slavische Btäniine ain Gcstatle Ostprcusscns hausten. Als erstcrc 
bis zu der sadlichcii Region uiid der Ostgrciizc unserer Pro- 
vinzen vorgerückt waren, inusstcn sie schon mit der Aiiferti- 
gung der Steinwerkzcuge wohl vertraut sein. Sic siedelten da- 
her hier an, .als sie ihr erstes, altcres Steinalter hinter sich hat- 
ten. Uegrundet wird diese Ansicht dadiircli, dass gai!z roh 
gearbeiten Steinwerkzeugo in ilircm Areal fehlen. 

Der erste Berührungspunkt firiischer und litauisclicr Stainnic 
mag Samland gewesen sein. Bcide Stkinnie ltaiiicri aber, wie 
dic Benennungen des Bernsteins lelircn , erst nach vorangcgzin- 
gener längerer Existenz zusammen. Da bei den litauischen 
Stämmen der Gebrauch der Steinwcrlrzeuge ein viel ausgcdcliii- 
terer war, als bei unaern fiuisclien, weil ferner die Steiusachen 
im lit. Areal mannigfaltiger und zalilrciulicr vorkoiriiiien, alb bei 
Kuren, Liven und Esten, endlich weil die Hcnritiiiss clcs Heiles 
von den lit. Stämmen auf die finischcn iibcrging uiid letztere 
itberhaupt uncultivirtcr und rolicr als jciic c~rsclicincn, so ltomint 
man unwilllcührlich zuin Scliluhs, dass auch die licuntniss der 
S t e inwerkz~u~e  lind deren Bearbcitung von den lit. Stammen 
auf die finischen überging, und dass unsere firiiscl~e Stdinrnc1 
fruher in Estland untl an dor Kiiste Liv- und Kurlarids Sassen, als 
dic litauischcn in Nord-Litauen und :in clci. pi.cus~isclieii Kust(1. 

Von den allgcmeiricn Cultiirziistaiiclen dor Vo1kc:rsclioften 
unseres Areals, währcntl tlcs spcc. Rtcinaltcrs, bsst  sich, iiiit 
Ausnahnie der obigen Aiideutuiigen, nur wcnig sagen. Unscrc 
finischc R e ~ o l k e r u n ~  moclltc, gleich den Samojctlcn iirid ciiiein 
Theil der heutigen Lappen, ein Noinadcnvollt sein und erwiililtc 
sich seine Halteplätze vorzugswcitjc an sunipfigcn, weil wald- 
freien Punkten, oder an der h1cercsküste, oder an Flüssaii. Ta- 
oitus Pennen hatten weder feste Wohnungen, noch kannten sie deii 
Ackerbau. Die Reihenfolge ihrer, sich allmälilig entwickelnden Ciil- 
turzustände und Beschaftigungen wird, wie unter analogen Verhält- 

nissen iiberall, Jagd, Fischerei, Kahnbau, Viehzucht, Anlage fester 
Wohnplätzc, Ackerbaii und Schiffbau gewescn sein. Der Unter-' 

/ 
schied zwischen den vorhcrrschc~id als Binnenlandbewohner er- 
scheinenden, litaiiischen Stäinmcn und den finischen Insulanern 
und Kiistenbcwolinern musste aiii auffälligsten hervortreten. Wie 
weit die litauischen Stamme den finisclicn in der Cultur über- 
legen waren, ist bis auf die Stcinwcrlrzeuge schwer abzuschätzen. 
Bei unscrn fiiiischen Stämincn wurtle der Aclrerbau walirscheinlich 
erst nach tlern 11. Jahrhundert eingeführt. Den Pflug odcr Ha- 
ken haben sie daher ebenfalls nach dieser Zeit und, wie die 
Sprachen lehren, wohl von frcnider Scitc her kennen gelernt. 

Schlicsscn wir von den, nach Heinr. d. L., Alnpeke und 
andcrn Qiiellen oben umständlicher auseinandergesetzten, für 
das Ende des XII. und den Anfang des XIII. Jahrhunderts gel- 
tenden Ciilturvcrhältnisseii unserer fini~chen und litauischen 
Volkerschaften auf deren friihere Zustände zurück, so kann man 
sich z. B. die finischen S t ~ i n m e  vor 1000 Jahren geistig nicht 
;iölicr entwickelt denken, als Tacitus seine Fennen schildert 
($. 71). Alle finischen und litauischcn Stämme unseres Areals 
steckten im Beginn des XIII. Jalirliunderts noch tief im Hci- 
dcnthuin, biiupften die Vorstellung von höheren Wesen an Na- 
turerscheinuiigen und vcrelirtcil Gcgcnständc der Natur oder 
selbstgemachte Gotzen. Opfer an Thicron und Menschen wa- 
I-cn ursprünglich iiberall Gebrauch, und hatte sich dieser Ga- 
brauch noch nicht bis auf Thiero allein abgescliwächt. Ein Un- 
terschied iin Cultus der Stäinme spricht sich während jener zeit 
in der 13cstattungsweise ' )  der Todtcn deutlich aus. Altpreuseen, 

_C 

*) Woher bei Altpreussen, Letten, Icuren und Esten die gleich- oder ähn- 
lichlautendc Benennung der Gräber (S. 100) stamnit, wage ich nicht zu entscheiden 
Auf der einen Seite hat man das russ IconaTb, graben, xconb, Oriibe, Bergwerk, 
man%, Kiste, Schrank, Sctikatf, Schaf  und das griech. xa?reroa Orab (Ilias X)(IV. 
797) und s x k x ~ z ~ v ,  graben, auf der andern Scitc finden wir als allgeiiieine Bczeicll- 
nung der IIügel- oder 1Iaufciiforn1, namentlich beim Getreide und IIeu, das lit. ka- 
peta auch lcupa, fin. kuupano, russ. Kona, Koniia, slav. kupica, bölim. kopence, 
ferner im Litauischen kopiuclituche für Grenzhügcl odcr alte IIügel, wo das Volk 
einst Gericlit hielt, und ebenso bei den deutschen Kurländern das allgemeine ge- 
bräuchliche .,Kupitzen'' für Grenzhügel Die in vielen Sprachen ähnlich klingende 
Bezeichnung für Kopfbekleidnng oder Mantel (vgl. Kappe in Grimms deutsch. 
Wörterb. V. 1. 1864) kann in einigen Fallen von der Qrabhiigel- oder Haufen- 
form oder Todtendecke abgeleitet worden sein, in andern mag aber das Umge- 
kehrte stattgefunden haben. 



Shemaiten, Semgallen, Selen und Letten, Kuren und Estcn wa- 
ren eincr, wahrscheinlich deii Alt-Scandinavicrii cntrioiliiiicnen, 
Sittc des Verbreuricns der Totltcn trcu gebliebcii und ebcnso 
hielten die eigentlichen Litaucr an ihrcri Hurgaircn und dcr 

CC_ 

Nichtvcrbrcnnung dcr Gcstorbcncn fest. Nur dic Livqi  (8 .87 )  
wareu voiri Verbrcurien der Todtcn zur Bestattung olinc Ver- 
brcnnon ubergcgangeii uud mochten in dicsciir ihrem spätcrii 
Gebrauch entwctlor dcri Scaridiiiavicrn odcr Slavcri gcfolgt sein. 
Denn bcide letetgciianriteii Volkcr bcgrubcu ilirc Tocll-cn schoii 
am Endc clcs IX.  Jahrhnnclcrts. Bei dcii Norriianiicn hatte iii 
cleiriselbcn Jalirliuiidert die cliristliclic Lclirc Einqing gefunden 
und war 200 Jahrc später vollig vcrbrcitet. Dic Einfulirung dcs 
Christcntliums in Russlaritl erfolgtc sui 15ndc des X Jnlir- 
hundcrts. I 

Als Erganzurig zii dcr 8. 63-69 gegcbcncii Ucbcrsicht, 
mogeri hicr nocli ciriigc\170rte ubcr V c r b r  ci  t uiig uiitl D :LU c r  uri- I 

serer, schon in1 Stciiialtur voi~liaiid~~iicri, oder frulic ciiigewan- 
dertcn Volksstdrnrnc, Platz firiclcn. Vorlicr g1:iubc ich aller 
darauf liinwcisen zu iriiisscn, dass namciitlicli bci uriscrn fini- 
schen Volkcrscliaftcn, dic Grcuzcn der Verbrcitung der Stcin- 
wcrkzcugo in auffalligcr CVcibc init den ~l tcstci i  kiistor;scheii 
und zuin Tlicil init den gegcnwartigen ctlinograpliisclicn Ver- 
hältnisscn u1)crcinstirnmen. Dic cinzclncri fiiiisclicii Sttiilinic 
bcwcgtcn sich. wie CS dcu Sirschciii liat, walircvd tlcs spccifi- 
schcri Stcinalters tlurc1i:ius i~iclit :LU[ schr :~usgc(lcI i~~~en Gc1)ictcn J 

und ist es auch in Bcrucksiclitigiirig tlicscs Uiiistaritlcs nic*lit 
schr wahrsclieinlicli, dass sie iri grosserri AIasscri aus Ost eirig(3- 
wandert sind. Bci rlcri Litaiicrn inacht sicli tI:~g,rcgc.ii cinc vicl 
bcdciitcndcrc Hcwcgliclili~eit bciricr1ib;~r Die iiii 13cginu die- 
scr Arbeit nicht gcriiigo Bcsorgniss, (lass ciri Stcinwcrlizcug 
leicht an cincr Htcllc vorlrorriincii konnte, dic in ilircr ~lltcrn, 
oder gcgeiiwärtigon ctliriograpliischcn Ucdcutiing iiiclit in Bt~zic- 

I 

hung steht zur Nationalitat des ciristigcii Bcsitzcrh des ~tciriwcrk- 
zeuge*, und cbenso dic Urfiirclitung, tlass dei- N:ichwcis dicscs 
Veriiciltuisscs ausscrordciitlicli scIiwicl*ie;, ja uiiiiiogliüh sein 1 

dürfte, wurde im Laufe (lcr Arbeit sclir gciriindcrt. Uciin cs 
scheinen, wjc gcmgt, jcnc: Fallc des Vorlroniiiicii~ der Stciti- 
werkzcugc im firiischcn Arcal seltcn zu sein, untl innchtcii sich 
derglcichen Psllle im iibrigcn Terrain auf die cirie odcr andcre 
Weise und namentlich durch äusscrc Kennzeichen bemerkbar. I 

Die E s  t e  n befanden sich als zahlreichster unserer drei 
fi n i s C h e n Stänimc schon während des specifischcn Steinalters 
in dem von ihnen gcgcnwärtig eiugenommcncn Arcal und brei- 
teten sich nicht itbcr die SLldgrcnze desselben hinaus. Auf den1 
Festlande wurden sie nur an cler westlichen und östlichen Flanke 
von den Liven der Küste und den damals im Gebict des heutigen 
Gouv. Witcbsk lebenden Letten bcgrcnzt. Ein  Verkehr mit ttber- 
seeischen Volkerii kam ihnen zuerst voir den nachstcn seandina- 
vischen Küsten und vielleicht von Finlantl; mit Sehoncn, Däizc- 
mark und Gotland erfolgte er nach dcm spcc. Steinalter. 

Die L i v e n  breiteten sich, im Anschluss an die Esten, der 
Küste des rigischcn Meerbusens entlang, viellcicht bis Lüserort 
aus. Sie iiahinen in jedcr Beziehung eine Mittelstellung zwi- 
schen Esten lind Kuren ein, traten in friihesten dirccten, zum 
Theil friedlichen Verkehr iilit Scandiriavicrn und lernten durcli 
Kuren und Sainlgnder die Erzeugnisse röinischcr Ciiltur ken- 
nen. Sie verliessen vicllcicht schon iin spcc. Steinalter einen Theil 
ihrer unwirthbareil Wohnsitze an dcr Küste des rigischcn Meer- 
busens, um tiefer larideinwärts und namentlich die Düna aufwärts 
zu dringen. Hier traten sie mit den diese Wasserst~asse benutzen- 
den, von West odcr Ost kommcnden Frcindcn in Berührung. 
Ih r  Stamm ist gcgcnwärtig dem Erloschcn ir:ihc, seine Verringe- 
rung Iiat aber wohl nicht vor dcm XIII. Jahrliundcrt begonnen. 

Die K u r e n  schlossen sich an die Liven und behaupteten, 
so lange die weiter unten erwshnten Wcndcn nicht da waren, 
das ganze westkurische Ostseegestadc und die Umgebung des 
kurisohen Haffs bis Samland. Die später den lettischen Namen 
Capsehten führende Grttberstätte iiiag ciner ihrer ältesten und 
bedeutcndesten Saminclplätzc gewcsen sein. Einciu Vcrlcelir mit 
litauischen Stämmen und einem Eiirfluss des Sainläiidcr Handels 
standen sie unter den finischon Völkerschaften ain nächsten. 
Sie waren dem Untergange oder dem Aufgchen in einer litaui- 
schen (lettischen) Bevölkerung friiher gewciht, als die Liven. 
Dieser Auflösungsprocess konnte viellcicht schon im XII. Jahr- 
hundert soweit vorgeriickt sein, dass der siidliche Thcil der in 
jener Zeit genannten Kiiren mehr lettischen und niir noch der 
nördliche rein fini~chcn Charakter hatte (S. 86). Die frühere 
Existenz der Kuren, als eines eigenen finischon Stammes zu 
läu@;nen und sie von Hause aus als litauische, resp. lettische Be- 
völkerung anzusehen, ist ohne triftige Griinde nicht gerathen. 
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Die L e t t e n ,  d. i. lettische Kurcn, Semgallen, Selen und 
eigentliche Lettcn mitssen untcr den 1 i t aii i s cli e n  Stämmen, 
wegen ihrer in historischer Zeit hervorrageiidcn Redcutilng fltr 
die Ostseeprovinzen, unsere Aufmerksamkeit zunächst fesseln. 
ES hat ihnen, wie die Funde von Steingeräth im Gouv. Witebsk 
(Sczybla, Sinnosero etc.) lehren, das Stcinalter nicht gefehlt. So 
lange aber das am Ende dcs XII. Jahrhunderts, innerhalb Liv- und 
Kurland von L e t t e n ,  S e l e n  und S e m g e l l e n  eingenommene 
Areal*) und namentlich der grösste Theil Livlands (lettischen 
Antheils) und Mittclkurlands keine Steinwerkzcugc licfertcn, sind 
wir gezwungen, dieso Stiimmc in den angegebenen Gegenden, 
wahrend des bis ins VI. Jahrhundert reichenden, specifischen 
Steinalter5 nicht existiren zu lassen. Vielleicht bedienten sich 
die Letten der Stoinwaffcn weniger als die Litauer. Die An- 
nahme, dass sie schon vor dem VI. Jahrhundcrt das Steinalter 
hinter sich hatten, entbehrt aber jcden Haltepunkts. Wi r  grei- 
fen daher, wenn auch mit Widerstreben und mit dem Wunsche, 
dass neue Funde uns eines Andern balehren werden, zur fol- 
genden, einzig möglichen Erklärung des noch so späten Nicht- 
bewohntseins gewisser Gegenden dcr Ostseeprovinzen. Die ge- 
nannten lettischen Stämme mochten, in ciner friihesten Zeit, im 
Hintergrundc der Siidgrenze Kurlantls und der Ostgrcnze Livlands, 
halbkreisförri~ig ausgebreitet scin iind erst ganz allmählig wei- 
ter nördlich und westlich vorrücken. In der äussersten und 
nördlichsten Region Ostpreussens und in der Südwestecks Kur- 
lands ist keine grössere Lücke des Vorkominens der Steinwcrk- 
zeuge bemerkbar. Hier macht in der That die Annahme, dass 
ein lettischer Stamm, von Altpreussen und Slleinaiten gedrängt, sich 
unter die finischcn Kurcn begab und den A4uflösungsact lctzterer 
allmählig zu Stande brachtc, kcinc Schwicrigkcit. Dcnn einc 
solcheBewegung konnte hier schon im specifischcn Steinalter statt- 
haben, während im übrigen Arcal das Fortschieben erst nach dem 
V. Jahrhundert erfolgen durfte. Streitig gemacht wurde dieses 
iibrige Areal den lettischen Stämmen erst dort, wo sie auI 

*) Vgl. die Karte zu J. L. Börger9s Versuch aber die Alterthtimer Liv- 
lmds, 1778; C. Friebe's Karte von Liv- und Estland zu Heinr. d. L. Zeit und bis 
1662, in dessen Haudb. d. Oesch. Liv-, Est- und Kurlands, Bd. V. 1794; C. F. 
Watson's mappa geographica in den Jahresverhandlungen der kurländ. Oes. fiir Lit. 
U. Kunst 11, 1821; Sprunera histor.-geogr. Handatlas 1841. B1. 22, und die Karte 
von h s e  zu deaeen Urgeachichfe des estn. Volkaetammes. 1846. 

Liven stiessen. Als sie aber nach dem spec. Steinalter mit den 
letztcrn in Bcrltliriing traton, warcn diese ihncn wenigstens bis 
zum XIII. Jahrhundert physisch üborlcg.cn. Dass sich unter 

I 
I nlleri likauischeii St¿bnlnlcii clic derri Kricgc am wenigsten, der 

Vieh-, Bienenzucht und dein Ackerbau am mcistcn zugethanen 
cigcntlichcn Lcttcn, Sclcn und Scmgallen und lcttischen Ku- 
ren auch nin starkston vermehrten und in dcn unbewohnten 
Landstrichen rasch aiisbrcitctcn, ist leicht erklärlich. Noch we- 
niger darf es aber auffallen, wenn in dem Namen der Letten, 
als demjenigen der vier genannten, nicht wesentlich unterschie- 
denen Stämme, welcher mit den durch dic Duna eindringenden 
Deutschen am meisten verkehrte, auch die Localbenennungen: 
Semgallen, Sclen und Räden aufgingen. 

Von den A 1 t p r e u s s e n lässt sich vermuthen, dass sie, von 
Slaven und Germanen schon im specifischen Steinalter gedrangt, 
weiter nördlich bis ins Samland vorrltckten. Dass sie sich am 
römischen Bernsteinhandel betheiligten und einen friihen Ver- 
kehr mit Scandinavien unterhielten, ist nicht zu bezweifeln. 
Wic die Kuren, wahrscheinlich nicht sehr zahlreich vertreten, 
niussten sie endlich den gerinanischcii Elcmcntcn ganz weichen 

I und wurden von den zähen, lettischen Stämmen überdauert. 
Ihre und der Kuren und Liven Auflösung mag aber nicht allein 

I durch den äussern Feind, sondern durch innere sociale Verhält- 
I nisse und namentlich auch durch die Entwickelung eines ihnen 

I 
inwolinenrlen Keimes körperlichen Vcrfalls hcdingt worden sein. 

Die S h c m a i  t' e n (Samogitier, Nicdcrländer) schlossen sich 
eng an dic Altpreussen und hielten stcts zu denselben. Eine 
Sclicidiing tler verschiedcneii litaujtichcn Stamme scheint schon 

1 
vor der christlichen Zcitrcchnung stattgefunden zu haben. Als 

I vorherrschende Rinnenlandbcwohner konnten sich die Shemaiten 
I zwischen Altpreussen, lcttischen und finischcn Kuren und eigent- 

lichen Litauern ldnger erhalten, als die Altprcussen. 
Don eigentlichen L i  t a u  c r  n,  diesem mit Recht so bezeich- 

I neten, zahlreichsten und bedeutendesten litauischen Stamme, 
dürfen wir, zufolge unscrcr obigen, die Lettcn treffenden Erör- 
terungen, erst nach dcm V. Jahrhundert, dic Wohnplätze im 
Qouv. Kowno iind in einem Theile des kurischen Oberlandes 
anweißen. Dieso Ansicht lässt sich aber nur unter der Voraus- 
setzung halten, dass die eigentlichen Litauer langer beim Ge- 
brauch der Bteinwerkzeuge und Waffen beharrten, als ein Thcil der 



lettischen Stämme und dass im Areal Ostpreussens und des Gouv. 
Kowno die S t t i i iwerk~cu~c  vcrscliiodcner Völkerschaften zusam- 
men vorkommen. Die ixn östlichen Winkel des kurischen Oberlan- 
des aufgefundenen Steiiiwcrlizougc wcrtlcn dessenungeachtet eu- 
nächst den Litauern zuzuschreiben sein. Ebenso war es wahr- 
scheinlich dieser Stairim, der sehr frtth durch das Selburgsche bis 
zur Diina und iii Wcstkurland bis Asuppen und Kabillen 
vordrang, lind mag ihm ein grosscr Thcil der in den genannten 
Gegenden bekannt gcwordenen Reste des Steinalters angehört 
haben. Wenn die Litauer den Letten und Liven und gewissen 
slavischen S t~n imen  im XIII. Jahrhundert iiberlcgen waren, so 
kann dieses Verhaitnisb auch schon früher bestanden haben. 
Ueber eine breitc iirid lange Binncnlandzone ausgebreitet, wur- 
den sie in jener Zeit von andcrn, aus West vordringenden Völ- 
kern veshältnissmässig wenig berührt und afficirt. 

Die S l a v c n  machen sich, mit Ausnahme einiger, jedoch 
zweifelhafter Gräber an der Düna (S.@ Nr. 5), im specifischen 
Steinalter, weder von Nowgorod, noch von Polotzk her, als Einwan- 
derer der Ostseeprovinzen bemerklich. Ob Ringelpanzer, Schwert 
und Steinbeil von Franopol und die in der1 Gräbern des Gouv. Wi- 
tebsk gefundeiicii Heluic orientalischen, slavischen oder scan- 
dinavischen Ursprungs sind, ist zu entscheiden späteren For- 
schungen vorbehalten Es  muss aber doch daran erinnert wer- 
den, dass in diescr Gegend Polotxker und Nawgoroder, seit dem 
X. Jahrhundert mit Letten, Serngallcn und Esten kämpften und 
dass sie im Anfange des XIII. Jahrhunderts mit denselben vereint 
iiberhaupt gegen die Deutschen stritten. Zu dcn slavischen 
Stämmen geboren ferner, nach dem mir freundliclist zu Gebot 
gcstelltcn Resultat clcr noch nicht veroffimtlichteri Untorsuchungcn 
Professor C.  schirren'^, wahrscheinlich die vor dem XIII. Jahr- 
hundert, doch kaum im specifischen Steinalter, aus West, d. i. 
aus den1 Meklonburgschou cingawanderteu W e rid en. Diese 
liessen sich an tler Mundung der Wirrdau nieder, wurden von 
dort dusch die ICurcn vortrieben und siedelten in Livland (Riga 
und Wenden) :tn, iim ihre Sclbststandigkeit bald nachher zu 
verlieren. Endlich wäre nochinals zu betonen, dass in friilicster 
Zcit slavischc Stämme in Preusscn hausten und vielleicht bis 
in's Samland vorrtickten, dort abCr unter den später vordrin- 
genden, litauisohcn Volkern bald ganz aufgingen. Ebenso er- 
hielt sich die Selbständigkeit der, ihrer litauischen Umgebung, 

weit ifberlegenen S a r m a t e n  nur bis zum Ende des VI. Jahr- 
hunderts. 

Der s c a n d i  n a v i  s C h e n  Einwanderung ist im Vorhergehen- 
den mehrfach gedacht worden. Im specifischen Steinalter er- 
folgte sie aus denjenigen Theilen Scandinaviens, wo der Feuer- 
stein nicht vcrwerthet wurde. Unter den Steinwerkzeugcn und 
Kistengräbcrn mit Uruen, zwischen Ascheraden und Jncobstadt, 
mögen auch scandinavische nicht fehlen. In  dcr bezeichneten 
Gegend fanden sich die Hauptstationen sowohl eines ältesten, 
als namentlich im X. Jahrhundert besonders lebhaften Verkehrs 
zwischen West und Ost. Hier haben bis zur Ankunft der 
Deutschen: Scandinavier, Livon, Selen, Semgallen, Letten, Li- 
tauer und Slaven gehaust und gekriegt. 

Mit der vorliegenden Arbeit ist der erste Bchritt zu einer 
eingehenderen Untersuchung des Steinalters unserer Provinzen 
gethan. Bei Beurtheilung desselben vergesse man nicht, dass 
auch die letzten, aus Sage, Geschichte und Sprache gewonnenen, 
allgemeiner1 Schlussfolgerungen, soweit sie im Zusammenhange 
stehen mit den Ergebnissen des ersten Theils unserer Betrach- 
tungen, nicht darauf Anspruch machen, als feststohende oder 
festgestellte erscheinen zu wollen. Ohne Zweifel wird sich dem 
Leser bald die Ueberzeugung aiifgedrtlngt ha~ben, wie mit dem 
Wachsen der Anzahl und Kenntnis8 unserer Reste des Stein- 
alters, so manche bisherige Folgerung umgeworfen, zurecht- 
gestellt oder modificirt werden könnte. Möge auch dieser Um- 
stand einen Sporn zum weitorn und einsichtigen Sammeln 
des Steingeräths abgeben. Nicht weniger zu empfehlen ist die 
sorgsamste Erforschung dns Baiies lind Inhalts unserer alten 
Gräber. E i n  e grlindliche Untersuchung wird in dieser Bezie- 
hung mehr Werth haben, als zahlreiche, ungenaue Angaben. 
Auf etwaige Schädelfunde ist, bei der leichten Unterscheidung 
finischer und litauischcr Schsdel, die Aufmerksamkeit besonders 
zu richten. Viel schwieriger, doch in Betreff einer Bestimuiung 
der einstigen Verbreitung der verschiedenen Volksstämme sehr 
dankenswerth, wird das bisher wenig berifcksichtigte Studium 
und die vergleichende Betrachtung der Sitten, Trachten und der 
Natur und Anlage der Wohnstellen unseres Landvolks sein. 



I n  archiiologischer und natiirhistorischer Beziehung giebt es in 
Betreff der Erforuchu~l~  des Stcin- iiiid Bronze-Alters der Ost- 
seeprovinzcn noch hinrcichcnd zii thiin. Hoffen wir, dass auch 
Sprachforsclier und Historiker sich ari der Lösung derselben 
Aufgabe in Zukunft rnchr, als hislici. b ~ t h c i l i ~ e n  und das Ihnen 
von andcrcr Seitc zu Gobotc gcstelltc Matcrial in ~~mfasscnderer 
Weisc vcrwerthon, als CS in diesen Blattern geschehen konnte. 

Zusätze und Berichtigungen. 

Seite R Zeile 15 V. U. lies fiir Pillkaln: pilakaliii. 
„ 10 zu Nr. 36 hiiizuzufügen: Mitauor Museum. 
,, 30 Zoile 4 V. o. lies fiir Tab.: Band. 
,, 63 „ 11 V. o. ,, „ Kjöhenhaan: Kjiihenliavn. 
,, 69 ,, 1 I V. U. ,, „ wandernend: wandernden. 
,, 94 „ 10 V. U. ,, ,, Cyprae: Cyprea 

(Mit Ausnahme von Fig. 9, 21, 27 U. 28 in 'I5 der natürlichen Grösse.) 

Fig. 1. 
,, 2. 
9,  3. 
9 ,  4. 
,, 5. 

..X3 
Beil mit Schaftloch von Ostrominsk. Lettisch-Livland . . . . 99 
,, ,, , aus Kurland . . . . . . . . . . . 51 

Streitliammer von Warbus. Ertnisch-liivland. . . . . . 120 
3,  ,, Gross-Autz. West-Kurland . . . . . . 6 
19 „ der Insel Oesel. Nstn.-Livland . . . . . 102 
j, ,, Ewersmuishe. Polnisch-Livland . . . . . 94 
9 ,  „ Pöllküll. Nord-Estland. . . . . . . . 106 
W ,, Lihhola. Nord-ICstland . . . . . . . . 107 
9,  ,, Franopol. Polnisch-Livland . . . . . . 93 

Beil, mit Schaftloch, zweischneidig, von Plater Annenhof im ku- 
rischen Oberlande . . . . . . . . 52, C. 

3, 19 , von Popiliiny. Gouv. Kowno . . . . . 2 
Spitzhammer von Pillistfer. Estn.-Livland . . . . . . . . 112 
Bohrstempel von Warnowicz. Kurisches Oberland . . . . . 52, e. 
Beil ohne Schaftloch von Nversmuishe. Polnisch-Livland . . . 98 

93 7 9  >> „ Warnowicz. Kurisehes Oberland . . 52, q. 
17 97 9 ,  „ Ostrominsk. Lettisch-Livland . . . 100 

Handmeissel von Wamowice Kurisehes Oberland . . . . . 52, k. 
19 Meissel von Boczejkowie. Gouv. Witebsk . . . . 83 & 86 
Hohlmeissel von Warnowicz. Kurisches Oberland . . . . . 52,l. 
Schleuderstein in Meisselform von Wilkomirz. Gouv. Kowno . 83 

11 von Warbula West-Estland . . . . . . . 108 
WebersehifffGrmiger Stein von Kockorra. Nord-Livland . . . 115 
Schleifstein von Nigranden. West-Kurland . . . . . . . 9 
Kugel, durchbohrte, von Uciana. Gouv. Kowno . . . . . . 82 
Scheibe, durchbohrte, von Dorpat . . . . . . . . . . . 119 
Wella-laiwe odor Teufelsbötc am Sakkihte-Gesinde bei Nogallen 

in West-Kurland nach Döring. Die meisten Steine sind I'/,' 
hoch, der grösste hat 61/,I Umfang U. 1%' Höhe; a. beeeichnot 
Stellen, wo frilher Ausgrabungen stattgefunden; b. die Aus- - 
grabung vom J. 1863. 

Scandinavische Schiffssetzung. 
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