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Die Erforschung der fruhgeschichtlichen Besiedlungsgeschichte geh6rt seit vielen
Jahren zu den Schwerpunktthemen archaologischer Felduntersuchungen in Nord-
und Ostdeutschland. Im Vordergrund standen hierbei zum einen Untersuchungen
eisenzeitlicher und frtlhmittelalteriicher Siedlungen im Nordseekdstenbereich, wie
z.B. F16geln, Feddersen Wierde und Arohsum (Kossack u.a.1984) und zum anderen
slawischer Burgen und Befestigungsanlagen (Struve 1981, Herrmann 1985,186ff.).
Als Beispiele seien an djeser Stelle die langjahrigen Ausgrabungen in Starigard/
Oldenburg (Schleswig-Holstein; zuletzt: Mtlller-Wille 1991 ), Groo Raden (Mecklen-
burg; Schuldt 1985) oder Dorf Mecklenburg (Mecklenburg; Donat 1984) genannt.
Erganzend fanden Untersuchungen zur Erforschung frtlhmittelalterlicher, auf den
dberregionalen Seehandel ausgerichteter Handelszentren, wie z.B. in Haithabu bei
Schleswig (Jankuhn 1986), Menzlin (Vorpommern; Schoknecht 1977) und Ralswiek
auf der lnsel Rugen (Herrmann 1978,1984a) statt. Obwohl dardber hinaus zumindest
fur das Gebiet der ehemaligen DDR und fur einzelne Kreise und  Landschaften
Schleswig-Holsteins  alle  Spuren  der frtJhmittelalterlichen  Besiedlung  zusam-
mengestellt worden sind (Willroth 1992; Herrmann u. Donat 1973, Schmid 1996)
sind bislang lediglich im Umfeld von Haithabu systematische Untersuchungen unbe-
festigter „Iandlicher" Siedlungen durchgefuhrt worden (Ktlhn  1986; Meier 1994).
Die Struktur von im Nahbereich slawischer Handels-und Herrschaftszentren gele-
gener Siedlungen agrarer Ausrichtung ist hingegen noch weitgehend unerforscht.

Aus dem slawischen Siedlungsgebiet im westlichen Teil Mecklenburgs sind
mit den Fundplatzen von GroB Str6mkendorf bei Wismar und Rostock-Dierkow
zwei ktlstennahe Handelsplatze bekannt, die bereits zu Beginn bzw. in der Mitte
des 8. Jahrhunderfs gegrundet wurden (zusammenfassend Mtlller-Wille 1995a).
Sie bilden gemeinsam mit wolin im odermundungsgebiet (Filipowiak u. Gundlach
1992)  eine  kleine  Gruppe  von  Handelszentren,  in  denen  die  Frtlhphase  der
Urbanisierung der ersten Halfte des 8. Jahrhunderts an der stJdlichen Ostseektlste
belegt ist. Nach dem von Callmer (1994 mit weiterfuhrender Literatur) skizzierten
Forschungsstand sind ihnen Sebbernsund und Ribe in Nord-bzw. Westjutland,
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Abb.1.  Handelsplatze  aus  der Zeit von  700  bis  750  n.Chr.G.  in  den  Ostseegebieten  vor dem
Hintergrund  frdh-  bis  hochmittelalterlicher  Handelsplatze,  Zentralsiedlungen  und
frtlhurbaner Niederlassungen:  1  -Sebbernsund.  2 -Ribe.  3 -Dybsu Fjord. 4 -Ystad-
Tankbaten.  5  -Ahus.  6  -Groo  Str6mkendorf.  7  -  Rostock-Dierkow.  8 -Wolin.  9  -
Grobina.10 -Helg6/Birka.11  -Herrebro.12 -Paviken  (nach  J6ns  1998,  Abb.1).

Dybsu Fjord auf Seeland, Ystad-Tankbaten und Ahus in Stldschweden, Birka und
Herrebro  in  Mittelschweden,  Paviken  auf Gotland  sowie  Grobina  im  Baltikum
gegenuberzustellen (Abb.1 ).

Wahrend durch zahlreiche zeitgen6ssische Schriftquellen ein Eindruck vom
Leben in den Handelssiedlungen des 9. bis 11. Jahrhunderts, vor allem in Haithabu
und Birka, vermittelt wird (Zettel 1977: 93 ff.), sind keine schriftlichen Berichte aus
dem frtlhen 8. Jahrhundert Uberliefert, so daB die Grtlndungsphase der Seehan-
delszentren nur durch das Studium archaologischer Quellen erforscht werden kann.

Die altesten schriftlichen Nachrichten tiber Ereignisse in den westslawischen
Siedlungsgebieten an der stJdlichen Ostseekuste sind den ffankischen Reichsan-
nalen der letzten beiden Jahrzehnte des 8. Jahrhunderts zu entnehmen (Gabriel
1988; Herrmann 1985: 326ff.). In Folge der Sachsenkriege Karls des GroBen kam
es zu einerAIIianz der Franken mit den Obodriten gegen die Sachsen und Wilzen
(Abb.  2).  So wird  berichtet,  dao die  Obodriten  unter ihrem  Fursten Witzan  im
Jahr 789 gemeinsam mit ffankischen Truppen einen Kriegszug gegen die Wilzen
unternahmen, bei dem sie die Hauptburg des Wilzenfursten Dragowit einnahmen.
Nach dem Tode Witzans im Jahr 795 setzte sein Nachfolger Drazko seine Politik
gegenuber den Franken fort und wurde ftlr seine Rolle als treuer Verbundeter im
Jahr 804 von Karl dem Grooen als „K6nig der Obodriten`` bestatigt. Die Danen
hatten  bislang  die  Sachsen  gegen  die  Franken  unterstutzt  und  richteten  ihre
Angriffe nun auch gegen die Obodriten. Fur das Jahr 808 wird in den ffankischen
Reichsannalen berichtet, dao die Wilzen gemeinsam mit den Danen einen Feldzug
gegen die Obodriten unternahmen. Dazu heiBt es: Bevor der Danenk6nig G6ttrik
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Abb.  2.  In  historischen  Quellen  der Zeit  780  bis  840  n.Chr.G.  bezeugte  pers6nliche  Kontakte
zwischen  Ftlrsten der Abodriten bzw. Wilzen und dem frankischen Reich.  1  -Slawische
Hauptburgen, 2 -Ffankische Burgen und frdhe Stadte, 3 -Karolingische Pfalzen (nach
Gabriel  1988,  Abb.1).

„in sein Reich zurijckkehrte mit der Beute, die sie bei den Obodrfeiten gemacht
hatten ,.... zerst6rte er .... den an der Seekuste gelegenen Handelsplatz, der in
der Danen Sprache Reric h.lea und duroh Entrichtung von Steuern seinem (G6ttriks)
Reiche groRen Vortheil brachte. Er ftlhrte die Kaufleute mit sich fort und fuhr mit
dem ganzen Heere zu Schiff hintlber nach dem Ha fen, der Sliesthorp heiRt (Albal
1940: 144ff.). Ein Jahr spater im Jahr 809 fuhrte Drazko mit ffankisch/sachsischer
Hilfe einen  Feldzug  gegen  die Wilzen an  und  kehrte  mit reicher Beute zurtlck.
Kurze Zeit darauf, so heiBt es in den Reichsannalen, wurde bekannt, daft Drazko,
der Herzog der Obodriten, in dem Handelsplatz Reric von G6ttriks Leuten hinteriistig
umgebrach£" worden  war (ebd.116).  Mit dem  Tode  Drazkos  endete  die  enge
Anlehnung der Obodriten an die Franken. Im Kampf urn seine Nachfolge verbtlndeten
sich die beiden Konkurrenten Slavomir und ¢edrag zeitweise mit den Danen und
wurden deshalb von den Franken gemaBregelt. Auf Grund weiterer Spannungen
der Obodriten mit den Wilzen naherte sich schlieRlich ¢edrag wieder den Franken
an. Darauthin bestatigten sie ihn im Jahr 829 als ,,K6nig der Obodriten``.

Unter dem  Frankenk6nig  Ludwig dem  Deutschen, wurde eine expansive
Politik gegentlber den slawischen Stammen etabliert, in deren Folge es im Jahr
844 auch zu Feldztlgen gegen die ehemals verbtlndeten Obodriten kam. Diese
endeten vorerst, als das ostfrankische Reich im Jahr 876 unter den drei S6hnen
Ludwigs aufgeteilt wurde.

Wo das in den frankischen Reichsannalen genannte Handelszentrum Reric
lag, wurde tiber mehrere Jahrzehnte in der Forschung kontrovers diskutiert. Die
Ursache hierftlr ist, dao in den beiden oben zitierten Textstellen der ffankischen
Reichsannalen nahezu ausschlieolich politisch-militarische Ereignisse geschildert
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werden; Angaben zur topographischen  Lage,  zur Ausdehnung  des Ortes,  zu
eventuell  vorhandenen  Befestigungen  oder zur Zusammensetzung  der dort
lebenden Bev6lkerung werden jedoch nicht gemacht. Auch tiber den Ablauf des
ervahnten Uberfalls erfahren wir nichts. Aus den Quellen kann lediglich geschlossen
werden,  dao  Reric  im  Stammesgebiet der Obodriten  lag  und  vom  Meer aus
zuganglich war.  Da  dieses  Ereignis  in  den  Reichsannalen  geschildert wird,  ist
anzunehmen, daB es auch fur das Frankenreich selbst bedeutend war. Weiterhin
kann geschlossen werden, daB der Uberfall nicht zur v6lligen Zerstorung des Ortes
gefuhrt hat, denn ein Jahr spater hielt sich der Obodritenftlrst Drazko in Reric auf
und wurde hier ermordet. Nach den geschilderten Ereignissen der Jahre 808 und
809 wind der Handelsplatz Reric an keiner Stelle mehr ervahnt. Da das obodritische
Siedlungsgebiet jedoch  auch  weiterhin,  zumindest  in  der ersten  Halfte  des  9.
Jahrhunderfs von groBer Bedeutung fur die ffankische Politik war, ist dies zumindest
bemerkenswerf.  Denkbar ware,  dab Reric nach den geschilderten  Ereignissen
aufgegeben wurde; vielleicht weil das durch die Umsiedlung der Handwerker und
Handler nach Haithabu/Sliesthorp verursachte personelle Defizit nicht kompensiert
werden konnte, zumal durch die Ermordung des obersten Stammesfursten an diesem
Out ein weiteres, fur die Obodriten negatives, vielleicht traumatisches Ereignis mit
dem Ort Reric verkntlpft war.

Die schriftlichen Quellen werfen also nur ein kurzes Schlaglicht auf die Ereignisse
in und urn den Handelsplatz Reric. So vervundert es nicht, daB in der archaologisch-
historischen  Forschung  bereits  zahlreiche  Fundplatze  mit  Reric  gleichgesetzt
wurden. Bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Reste einer
slawischen Burganlage bei Alt Garz auf politischen Druck der Nationalsozialisten
als Spuren von  Reric gedeutet, ohne dao eine fundierte Begrtlndung vorgelegt
werden konnte.1938 erfolgte schlieBlich die Umbenennung des Ortes in Rerik, die
bis  heute  Bestand  hat  (Jantzen  u.  Schirren  1998).  Nach  den  umfangreichen
Ausgrabungen in Starigard/OIdenburg und Alt Ltlbeck wurden auch diese beiden
Fundplatze aufgrund des dort geborgenen Fundgutes zeitweise fur Reric gehalten
(Kempke  1984:  82 Anm.161; Andersen  1984:  33),  obwohl die topographische
Lage bzw. die Anfangsdatierung beider Platze dieser Deutung widersprach. Auch
die lange Zeit von J. Herrmann (zuletzt 1984b: 91 ff.) verfretene These, Reric habe
im  unmittelbaren  Umfeld  der Mecklenburg  gelegen,  ist vor allem  aufgrund  des
fehlenden direkten Anschlusses der Burg an die ostsee abzulehnen (Donat 1 984:
102 ff. ; Struve 1991 : 87).

Lediglich auf der Grundlage von zahlreichen Oberflachenfunden wagte der
Rostocker Sammler H. Kruse die zunachst ktlhne These, die Uberreste von Reric
wtlrden auf einem unmittelbar an die Wismarer Bucht angrenzenden Acker westlich
von  GroB Str6mkendorf bei Wismar liegen  (J6ns u.a.1997:  204 Anm.  3).  Der
Fundplatz  war  damals  schon  lange  Zeit  bekannt,  hier  hatten  zahlreiche
archaologische Laien umfangreiches Fundmaterial geborgen, das in erster Linie
aus Tierknochen und frtlhslawischen  Keramikscherben  bestand, jedoch auch
Eisenschlacken, Kammhalbfabrikate, Glaschmelzreste, Schlacken sowie Perlen
und  lmportkeramik umfaote.  Bei  Rettungsgrabungen,  die  bereits  in  den  70er
Jahren  an  der Ktlstenabbruchkante  bei  GroB  Stfomkendorf und  dem  stldlich
benachbarten  Redentin  durchgeftlhrt  wurden,   konnten  drei  h6Izerne
Brunnenkasten dokumentiert werden (Becker 1976). Die dendrochronologische
Analyse von zwei Holzproben aus dem Redentiner Be fund ergab das Falljahr
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710±5 nach chr. (\/Vietrzichowski 1 993a: 12), so dao dieser Teil der wismarer Bucht
bereits zu Beginn des 8. Jahrhunderts besiedelt gewesen sein muo (Herrmann u.
HeuBnerl991:267).AmEndeder80erJahrewurdenerstesystematische,wenngleich
kleinraumige Ausgrabungen  in  Groo  Stfomkendorf durchgefuhrt und  die  Ober-
flachenbegehungen intensiviert. Dabei konnten weitere Funde, u.a. auch Keramik-
und GlasgefaBscherben frankischer Provenienz, Tesserae, ein Sceatta, mehrere
Fibeln, Nadeln und GtJrtelbestandteile skandinavischer bzw. ffankischer Machart
sowie umfangreiche Handwerksabfalle geborgen werden. Dardber hinaus wurden
mehrere Befunde (u.a. Abfallgruben, Grubenhauser, Brunnen) ausgegraben. Dabei
gelang es, wiederum Dendroproben zu bergen. Das Ergebnis ihrerAnalyse besta-
tigte den Beginn der Siedlung im ersten Drittel des 8. Jhs. Diese Untersuchungen
wurden vom Ausgfaber F. Wietrzichowski in seiner Dissertation vollstandig vorgestellt
(\/Vietrzichowski 1993a). In seiner abschlieoenden Bewerfung kam auch er zu dem
SchluB, dao tatsachlich Reric bei Groo Stfomkendorf gelegen habe (ebd. 43ff.).
1993 wurden schlieolich im  Rahmen von Notgrabungen auf einem n6rdlich des
Handelsplatzes gelegenen flachen Htlgel zwei Brandgfaber und ein K6rpergrab
des 8. Jhs. entdeckt, so daB auch eine wahrend der Bltltezeit des Handelsplatzes
belegte Nekropole entdeckt worden war (Wietrzichowski 1993b: 28ff.).

Aus dem unmittelbaren und weiteren Umfeld von GroB Stfomkendorf im 6stlich
der Wismarer Bucht gelegenen Bereich, sind zahlreiche Fundstellen bekannt, an
denen Fundmaterial aus frdhslawischer Zeit, meist bei Oberflachenabsammlungen
geborgen werden konnte (Abb. 3). Die Karfierung dieser Fundplatze laBt den schluB
zu, dao in diesem Raum bereits in frdhslawischer Zeit eine Siedlungskonzentration
bestanden  hat,  die in  unmittelbarem Zusammenhang  mit dem  Handelsplatz zu
sehen ist. Auch aus mittel-und spatslawischer Zeit sind aus diesem Gebiet zahlreiche
Fundstellen  bekannt;  die  Besiedlung  hat  hier also  auch  nach  dem  Ende  des
Handelszentrums im frdhen 9. Jh. weiterbestanden. Bislang sind kaum Ausgra-
bungen im Bereich dieser Fundplatze durchgefuhrt worden, so dao sowohl die
Bebauungs-  als  auch  die  Wirtschaftsstruktur weitgehend  unbekannt  ist.  Eine
Ausnahme bilden Sondagen, die in einer ca.1 kin nord6stlich des Handelsplatzes
gelegenen  Siedlung stattgefunden  haben  (Wietrzichowski  1991).  Hier wurden
bei Notbergungen mehrere Grubenhauser untersucht. Rohbemstein, Bemsteinper-
Ienhalbfabrikate  sowie  mehrere  Bernsteinperlen  wurden  in  einem  Hausrest
angetroffen, der deshalb als Bernsteinwerkstatt interpretiert wurde. Handwerkliche
Tatigkeiten  wurden  also  nicht  nur  auf dem  Handelsplatz  selbst  und  seiner
Peripherie, sondern auch in benachbarf gelegenen Siedlungen durchgefuhrt.

Von besonderer Bedeutung sind zwei Burganlagen, die ca.13 kin 6stlich von
GroB  Stfomkendorf bei  llow  liegen  (Abb.  3).  Es  handelt  sich  hierbei  urn  eine
Niederungsburg und eine H6henburg. In beiden Anlagen haben bislang nur sehr
begrenzte Ausgrabungen stattgefunden. Das dabei geborgene Fundmaterial zeigt
jedoch eindeutig, dao beide schon in frtlhlawischer Zeit bestanden haben.  Eine
Dendroprobe aus der Wallkonstruktion der Niederungsburg  konnte in das Jahr
734 n.Chr.G. datiert werden und bestatigt die gleichzeitige Existenz der Burg und
des Handelsplatzes von GroB Stfomkendorf (J6ns u.a. 1997: 199). Ein inhaltlicher
Zusammenhang beiderAnlagen ist aufgrund der faumlichen Nahe anzunehmen.

Das  Machtzentrum  der  Obodriten  lag  in  mittel-  und jungslawischer Zeit
zwischen  der Wismarer  Bucht  und  dem  Schweriner See,  wo  die  Reste  der
Mecklenburg auch heute noch als machtige Ringwallanlage erhalten sind. Diese
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Abb.  3.  Fundstellen  alt-  bis jungslawischer Zeitstellung  im  Umkreis  von  Groo  Str6mkendorf
(nach  J6ns  u.a.1997,  Abb.  3).

Burg  wird  in  mehreren  Schriftquellen  des  10.  und  11.  Jahrhunderts  als
Michelenburg,  Weligrad  oder  Magnopolis  ervahnt  (Herrmann  1982:  292ff.).
Archaologische Ausgrabungen, die in den 60er und 70er Jahren im Stldteil der
Burg durchgefuhrt wurden, zeigen, daB die Burg zwar mehrfach erneuert worden
ist; sie istjedoch bereits in ihrer Grtlndungsphase als groBe einteilige Burg errichtet
worden und bis ins 12. Jahrhundert hinein weitgehend unverandert geblieben
(zusammenfassend Donat 1 984: 104 ff.). Aufbauend auf die dendrochronologische
Datierung von  Holzproben  aus der Befestigung, wurde die alteste  Bauphase
ursprtlnglich in das erste Viertel des 7. Jahrhunderts datiert (ebd. 98ff.). Bei einer
Nachbearbeitung  des  Probenmateriales  zeigte  sich,  daB  die  stratigraphisch
altesten  Dendroproben  nur eingeschrankt  oder gar  nicht  datierbar sind  und
verlaBliche  Daten  lediglich  ftlr  die  Burgphase  C  gewonnen  werden  k6nnen
(Falldaten: 925, 930 und 919 n. Chr.G.; Herrmann u. Heuoner 1991 : 269). Dieses
Ergebnis hat zu einer Diskussion dber die Grdndungszeit der altesten Burg gefuhrt.
Von  Bedeutung  sind  hier  44C-Datierungen  von  Probenmaterial,  das  aus  den
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Fundschichten der altesten Burg A entnommen worden ist. Seine Analyse hat
eine Datierung in die Jahre 640 ± 100 bzw. u. 645 ± 100 Jahre ergeben (Donat
1984 : 98). Da die 44C-Methede fur die zeit vor 1 000 urn zwischen 60 und 80 Jahre zu
alte Daten ergibt, rechnete Brather (1996a: 148) mit der altesten phase der Mecklen-
burg erst im mittleren 8. Jahrhundert. Die gleichen 44C-Daten wurden ebenfalls von
Gabriel  (1986:  385ff.)  zur  Datierung  herangezogen.  Er  kommt jedoch  nach
Einberechnung einer Korrektur urn 70 Jahre zu dem SchluB, dao die Burg A in den
Jahren 710 bzw. 715 bestanden habe mtlsse und setzte deshalb fur diese Burgphase
eine Datierung in den Zeitraum von 680 bis 750 n.Chr.G. an. Zu einem ahnlichen
Zeitansatz gelangen auch Herrmann und HeuBner (1991 : 269).  Nach den bisher
voriiegenden Daten ist es also durchaus m6glich, daB die Mecklenburg, anders als
ursprdnglich vermutet, noch nicht im 7. Jahrhundert, sondem erst zu Beginn oder im
Verlaufe der ersten Halfte des 8. Jahrhunderts erbaut wurde. Demnach ist sie nicht
alter als der Handelsplatz von Groo Stfomkendorf und die Burgen von llow.

Betrachtet man einmal die Verbreitung von Oberflachenfunden frdhslawischer
Zeitstellung im Nahbereich der Mecklenburg, so fallt auf, daB kaum Fundplatze
aus dem  Umfeld der Mecklenburg selbst bekannt sind  (Abb.  3).  Donat (1984:
102) fuhrte dieses  Ergebnis z.T.  auf den  Forschungsstand zurtlck;  da jedoch
auch  aus  der  gut  untersuchten,  unmittelbaren  Nahe  der  Burg  auoer  der
Vorburgsiedlung keine frtlhslawischen Siedlungsreste bekannt sind, ging er davon
aus, dab die Burg in ihrer Frtlhphase alleine bestanden habe. Dennoch meinte
er, daB die Mecklenburg schon seit ihrer Grtlndung die Funktion der Hauptburg
der Obodriten innegehabt habe (ebd.104ff.); als Begrtlndung fuhrt er vor allem
die Gr6Re und die planmaRige Erbauung derAnlage an, die im westslawischen
Gebiet nur noch mit Starigard/Oldenburg vergleichbar sei.

Bezieht man jedoch auch die Besiedlungsdichte mit in die Uberlegungen
tiber das obodritische Zentrum ein, so fallt die oben umrissene Siedlungskammer
zwischen Groo Stfomkendorf und llow ins Auge. Denkbarware es deshalb, daB
die Niederungsburg von llow zumindest in derzeit nach der slawischen Landnahme
am Ende des 7. Jahrhunderts n.Chr.G. (Brather 1996a: 15ff.) die Hauptburg war.
Denkbar ist auch, daB in dieser Frt]hphase mehrere Ftlrsten nebeneinander den
Stamm fuhrfen, in diesem Fall hatte es vielleicht zeitweilig mehrere Hauptburgen
der Obodriten gegeben. In jedem Fall ist die Grtlndung der Burgen von llow und
Mecklenburg als Hinweis auf bestehende Autoritaten zu werfen, die in der Lage
waren, Grooprojekte mit den da fur aufzubringenden Arbeitsbelastungen wie den
Bau von  Befestigungsanlagen durchzusetzen.  Deshalb kann es als gesichert
gelten, daB die Burgherren auch die Grtlndung des Handelsplatzes von GroB
Str6mkendorf vielleicht initiiert oder zumindest gefordert haben.

Seit 1995 finden in GroB Str6mkendorf umfangreiche Ausgrabungen statt,
deren Ziel es ist, das Graberfeld vollstandig freizulegen und gleichzeitig einen
repfasentativen Ausschnitt des Handelsplatzes zu untersuchen. Die Ausgrabungen
werden durch geophysikalische und luftbildarchaologische Prospektionsarbeiten
begleitet, urn einerseits zuveriassige Daten tiber die ehemalige Ausdehnung des
Handelsplatzes zu gewinnen und andererseits gezielt Ausgrabungsschnitte anlegen
zu  k6nnen.  Erganzend  finden  palaobotanische,  zoologische  und  anthropolo-
gische  Analysen  statt.  Die  Untersuchungen  werden  von  der  Deutschen
Forschungsgemeinschaft, vom Arbeitsamt Wismar und vom Land Mecklenburg-
Vorpommern gefordert.
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Abb.  4.  Topographische  Lage  der  Fundplatze von  Groo  Str6mkendorf mit Ausgrabungsflachen
(nach  J6ns  1998,  Abb.  2  mit  Erganzungen).

Durch die systematische Absammlung von Oberflachenfunden, die Anlage
von Suchschnitten, geophysikalische Kartierungen von magnetischen Anomalien
im Untergrund und die Auswertung von Luftbildern ist es gelungen, die ehemalige
Ausdehnung  des  ursprtlnglich  besiedelten  Areals  im  landseitigen  Teil  des
Fundplatzes weitgehend zu erfassen (Abb. 4). Dagegen bleibt seine ursprungliche
Ausdehnung im heute vom Wasser der Wismarer Bucht uberspulten Bereich nach
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Abb. 5. Vereinfachte Karte der Wassertiefen in der Wismarer Bucht (nach J6ns u.a.  1997, Abb. 4).

wie  vor  unklar.  Geologische  Untersuchungen  zur  Ktlstenentwicklung  an  der
sudwestlichen Ostseekuste lassen Berechnungen zu, nach denen der gegen-
warfige Weltmeeresspiegel urn mindestens 1  in tiber dem in slawischer Zeit liegt
(zusammenfassend Hoffmann 1998). Daraus ware zu schlieoen, daB Bereiche,
die heute ca.1  in unter dem Meeresspiegel liegen, in derzeit zwischen 700 und
800 n.Chr.G. noch zum Festland geh6rten und zumindest teilweise besiedelbar
waren.  Demnach k6nnte sich das besiedelbare Land  noch  mindestens  100 in
nach Westen in die heutige Bucht hinein erstreckt haben. Die Richtigkeit dieser
Annahme zeigt sich u.a. in dem gegenwartig erfaobaren Ktlstenabbruch, in dessen
Folge  kontinuierlich Siedlungsreste,  meist in  Form von  Brunnen  oder Gruben,
freierodiert werden. Eine ursprtlngliche Gesamtausdehnung des besiedelten Areals
von mehr als 16 ha scheint deshalb nicht zu hoch gegriffen zu sein. Vermutlich
lag seewarts vor der fruhgeschichtlichen Handelssiedlung eine sumpfige, stark
mit  Schilf  bewachsene  Zone,  die  nur  durch  eine  oder  mehrere  Fahrrinnen
durchschnitten  wurde  (Abb.  5).  Der Anstieg  des  Meeresspiegels  hat  somit
vermutlich erst den heutigen Ktlstenverlauf der Wismarer Bucht verursacht. Der
Handelsplatz  lag  demnach  nicht  -  wie  ein  Blick  auf die  heutige  Topographie
suggeriert -unmittelbar am Ostseestrand.

Bei den Ausgrabungen und Sondagen wurden sowohl Areale freigelegt, die sich
in unmittelbarer Nahe der heutigen Ktlstenlinie befinden als auch im Bereich des
Gfaberfeldes liegen (Abb. 4). Da der unmittelbar an die gegenwartig annahernd nord-
stld-verlaufende Ktlstenlinie gelegene Bereich durch die andauernde Erosion stark
gefahrdet ist,  ist es geplant,  diesen  Bereich  schwerpunktmaf}ig  im  Rahmen  des
Projektes auszugraben, zumal auf diese weise der zentrale Teil des Handelsplatzes
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Abb.  6.  GroB  Str6mkendorf,  Fpl.  3.  Grubenhaus  mit  Brunnen
im  Planum.

in seiner gesamten Lange
und in einer Breite von 20
bis 35 in ausschnittsweise
freigelegtwird.

Die Bebauung in den
bislang untersuchten Are-
alen  ist durch zahlreiche
Grubenhausrestegepfagt,
die  in  mehreren  parallel
zueinanderverlaufenden
Reihen angeordnet wor-
den  waren.  Wiederholt
wurden Reparaturspuren
entdeckt  oder  platzkon-
stante  Neuerrichtungen

einzelner Hauser dokumentiert. Dieser Be fund deutet daraufhin, daB die Bewohner
bereits eigene Grundsttlcke besaBen bzw. diese ihnen zugewiesen worden waren.
Somit bestand offensichtlich keine freie Platzwahl bei der Errichtung von Gebauden.
Dies  setzt  voraus,  dao  es  eine  Autoritat  gab,  die  die  Einhaltung  eines
„Bebauungsplanes" garantierte.  Im  Umfeld der Hauser waren zahlreiche Gruben
unterschiedlicher Form und Brunnen nachweisbar, in denen Abfalle verschiedener
handwerklicher Produktionszweige gefunden wurden. Belegt sind Eisen,-Bronze-
und Bleiverarbeitung durch die Funde von zahlreichen schlacken, jedoch nurwenigen
GUBtiegeln, GUBformen und Barren. AUBerdem wurden umfangreiches Bernstein-
material (Rohbernstein, Halbfabrikate, Perlen) und Kammacherabfalle angetroffen.
Die Verarbeitung von Glas ist durch zahlreiche Schmelzreste und Fehlschmelzen
belegt. Als  Rohmaterial fur dieses  Handwerk vervendete man vermutlich  neben
Glasmosaiksteinen auch Glasfragmente ffankischer Provenienz, z.T. mit Reticella-
verzierung. Die Zusammensetzung der Handwerksreste scheint, soweit eine Beur-
teilung bei dem derzeitigen Publikationsstand m6glich ist, weitgehend dem Spektrum
zu entsprechen, das auch von den anderen Handelssiedlungen des 8. Jahrhunderts
im  Ostseeraum  bekannt ist (Callmer 1995).  Hier sind  lediglich die  Uberreste des
Bronze-bzw. Silbergusses herauszunehmen. Bei dem zu dieser Zeit allgemein an-
gewandten verfahren des Gusses in dervehorenen Form (Jensen 1 991 : 31 ff.), werden
bei I.edem Arbeitsgang zahlreiche Abfalle, uberviegend in Form der zerschlagenen
GUBformen, produziert, die nichtwiedervervendet werden k6nnen und deshalb haufig
in gr6r}eren Mengen z.B. in Abfallgruben deponierf wurden. Als Beispiele seien hier
dieHandelsplatzevonRibe(Feveilel994:95)undAhus(Callmerl995:105ff.)genannt.
An  beiden  Fundplatzen  wurden  mehr als  1000  GUBform-oder Tiegelfragmente
gefunden. Demnach wurde in GroB Stfomkendorf zwar vereinzelt Metall gegossen,
der Um fang dieser Produktion muoj.edoch sehr gering gewesen sein.

Nahezu alle Grubenhausreste wiesen Spuren von Feuerstellen auf. Diese lagen
stets in der nordwestlichen oder sudwestlichen Hausecke und waren aus Felsgesteinen
unterschiedlicher  Gr6Be  konstruierf worden.  Die  Hausreste  besaBen  bei  der
Ausgrabung mehrheitlich weniger als 40 cm Resttiefe. Ihre Grundflache und die Form
des Grundrisses wiesen eine relativ groBe Spannbreite auf. So kommen sowohl
langrechteckige und kurzrechteckige als auch nahezu quadratische Grundrisse vor
(Abb.  6).  Die  Gr6Be  der  Gebaude  schwankt  zwischen  7  und  24  m2.  Auch  die
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Dachkonstruktion, die einzig aus der Stellung
von  Pfostenstandspuren  zu  erschlieBen  ist,
scheint sehr unterschiedlich gewesen zu sein.
So wurden mehrere, in der Regel in Lehmboden
angelegte Hauserfestgestellt, die keine Pfosten
autwiesen. AUBerdem wurden mehrere Haus-
reste  dokumentierf ,  bei  denen  lediglich  zwei
bz\+v. drei bis zu 80 cm tief eingegrabene Pfosten
nachweisbar waren.  In  einigen  Fallen  waren
zusatzliche,  meist  nur  schwach  eingetiefte
Pfostengruben  im  Verlauf der Wande  nach-
weisbar. Nur in einem Fall konnten gesicherte
Erkenntnisse zur Wandkonstruktion erschlossen
werden. Es handelt sich hierbei urn die Reste
eines  ca.12  m2  groBen,  im  GrundriB  rech-
teckigen,  abgebrannten  Grubenhauses,  die
bereits 1992 ausgegraben wurden. Hierwiesen
auf dem Niveau der Grubensohle umlaufende
verkohlte Holzreste daraufliin, daB die Wandung
ursprunglich aus senkrecht stehenden Brettern
konstruierf war, die in einen Fundamentgraben

Abb.  7.  GroB  Str6mkendorf,  Fpl.  3.
Eichenholzbretter aus einem
Brunnenbecken.

eingelassen waren. Bei zwei anderen Gruben-
hausern hatte man offensichtlich obertagig Vorbauten angeftlgt. Dies belegen in
der Flucht der Hauswande verlaufende Pfostenstandspuren.

Somit besitzen die Grubenhausreste aus GroB Str6mkendorf nur zum Teil
die von Donat (1970: 252ff.; 1980: 83ff. Karte 4-7) herausgearbeiteten typischen
Konstruktionsdetails slawischer Grubenhauser. Nach seinen Untersuchungen waren
sie vor allem durch einen quadratischen GrundriB und eine eckstandige Feuerstelle
gepragt. Nach den von Donat vor annahernd 20 Jahren erstellten Kartierungen
waren sie aus dem westslawischen Siedlungsgebiet kaum bekannt.

Die  quadratischen  Grubenhausreste  aus  GroB  Str6mkendorf  belegen
gemeinsam mit Befunden aus Bosau (Kempke 1992: 147ff.) und Ktlcknitz (Kempke
u. Dulinicz 1993: 48ff.), daB auch im nordwestlichen Siedlungsgebiet der Slawen
Grubenhauser angelegt wurden.  Die  bislang  geringe Anzahl  entsprechender
Befunde im Arbeitsgebiet k6nnte durchaus durch die bislang kaum entwickelte
Untersuchung landlicher Siedlungen slawischer Zeitstellung bedingt sein.

Die in den in GroB Str6mkendorf dokumentierfen  Hausresten erkennbare
groBe Variationsbreite deutet daraufhin,  dao hier neben  der slawischen  auch
andere, vermutlich sachsische  und  skandinavische  Bautraditionen  (vgl.  Meier
1994: 68ff.) Bertlcksichtigung fanden und z.T. miteinander kombiniert wurden.

Auch wenn in GroB Str6mkendorf bislang noch keine Zaun-oder Grabenreste
im  Zusammenhang  mit  Hausern  als  Hinweise  auf  Abgrenzung  einzelner
Wirtschaftseinheiten  angetroffen  wurden,  deutet  die  Lage  einiger  Brunnen  in
unmittelbarer Nachbarschaft zu einem  Grubenhaus  in.E.  auf eine Zusammen-
geh6rigkeit beider Befunde hin. Die Brunnenbecken wiesen stets eine Auskleidung
aus organischem Material auf.  In den  meisten  Fallen  hatte man aus ineinander
verzapften Brettern bzw. Balken bestehende Kastenkonstruktionen eingebracht,
die haufig durch innen wie auBen eingeschlagene Pfahle flxiertwurden (Abb. 7). Es
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wurde wiederholt beobachtet,  dao gelegentlich  Bohlen oder Bretter beim  Bau
der Brunnenbecken sekundar vervendet wurden. Je nach den Bodenverhaltnissen
waren  die  Brunnenh6lzer  in  einigen  Fallen  soweit  erhalten,  daR  Proben  fur
dendrochronologische Untersuchungen entnommen werden konnten4 . Demnach
wurden in GroB Str6mkendorf Brunnen in den Jahren 722, 736, 749, 768, 777
und 779 n.Chr.G. erbaut. Das Spektrum dieser Datierungen stimmt sehr gut mit
den bereits zu Beginn der 90erJahre vefoffentlichten Daten aus Groo Stfomkendorf
und der archaologischen Datierung der geborgenen Funde tlberein (Herrmann
u. HeuBner 1991 : 267; Wietrzichowski 1993a:14ff.).

Von besonderer Bedeutung ist die Entdeckung eines Werkplatzes von ca.
70 m2 Ausdehnung im zentralen Bereich des Handelsplatzes.  Er wurde durch
einen  annahernd  nord-sdd-verlaufenden  Graben  mit  einem  parallel  dazu
verlaufenden Zaun von dem durch die Grubenhausbebauung gepragten Bereich
abgetrennt. Auf dem Werkplatz war eine bis zu 30 cm machtige Kulturschicht
erhalten,  die  mit Eisenresten,  vor allem  in  Form von  Nageln  und  Bootsnieten
sowie Schlacken durchsetzt war. In diesem Bereich waren zwar keine Hausreste,
wohl aber mehrere Feuerstellen und Brunnen nachweisbar. Es k6nnte sich hierbei
urn die Spuren einer -vielleicht saisonal betriebenen -Bootsreparaturverkstatt
handeln. Zahlreiche in diesem Bereich angetroffene Glasschmelzreste legen die
Vermutung nahe, dao hier dartlber hinaus auch eine Glaswerkstatt bestanden
hat. Dieser abgegrenzte Werkplatz erinnerf an die Struktur des Marktplatzes von
Ribe,  wo  im  8.  Jahrhundert  ein  saisonal  genutztes  Areal  durch  Sandauftrag
begehbar gemacht worden und durch Graben und Flechtwerkzaune in einzelne
Parzellen  untergliedert worden  ist (Jensen  1991 :  5ff.). Auch aus  Ribe ist eine
permanent  genutzte  Siedlung  bekannt;  sie  liegt jedoch,  anders  als  in  GroB
Stfomkendorf, nicht unmittelbar neben den Werkplatzen, sondern einige hundert
Meter enrfernt (Feveile 1 994: 91 ff.).

Auch  im  Bereich  des  Graberfeldes  und  in  seiner  Peripherie  waren
Siedlungsspuren aus frtlhslawischer Zeit vorhanden.  Die Bebauung  bestand  in
diesem  Teil  des  Fundplatzes  aus  in  groBen  Abstanden  voneinander entfernt
angelegten Grubenhausern, Gruben, Brunnen und Feuerstellen, in deren Verfullung
z.T.  Handwerksabfalle  der  Eisenverarbeitung,  Kammacherei  und  Bernsteinve-
rarbeitung  eingelagert waren.  Daruber hinaus wurden  auch  in  diesem  Bereich
Muhlsteinbasaltreste,  Tesserae,  Badorfer-  und  Muschelgruskeramikscherben,
reticellaverzierte Glasscherben und zahlreiche Perlen geborgen. Die Zusammen-
setzung des Fundgutes unterscheidet sich also nicht von der des zentralen Bereichs,
so daB auch dieser Teil der Siedlung durch Handel und Handwerk gepfagt war. Bei
einigen Brunnenresten konnten ebenfalls Dendroproben entnommen werden. Nach
den  bislang  vorliegenden  Daten  wurden  sie  im  1.  Drittel  des  8.  Jahrhunderts
angelegt. Die im Bereich des Gfaberfeldes beobachteten Siedlungsreste -mehrere
Grubenhauser, Gruben und Feuerstellen -wurden offensichtlich vor Anlage des
Gfaberfeldes aufgegeben. Dies belegen stratigraphische Uberiagerungen mehrerer
Siedlungsreste durch Urnen, K6rpergraber oder Grabhtlgelgfaben.

Das bislang bekannte Graberfeld von GroB Stfomkendorf aus frtlhslawischer
Zeit ist nicht nur wegen der raumlichen Nahe zum Handelsplatz von besonderer

I  Die  Bearbeitung  der  Dendroproben  wird  von  Dr.  K.-U.   Heuoner  vom  Deutschen

Archaologischen  lnstitut  Berlin  durchgeftlhrt.
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Bedeutung, sondern auch weil bislang kaum Grabfunde dieses Zeitraumes im
westslawischen  Siedlungsgebiet,  insbesondere  in  der  Ktlstenzone,  bekannt
geworden sind.  H. Zoll-Adamikowa (1980:  185 Abb.1 ;  1983:  227ff.)  rechnete
daher das ktlstennahe Gebiet zu ihrer Provinz A, die durch fehlende Bestattungen
gekennzeichnet ist. Sie ging davon aus, dao bei den Westslawen die Brandbestat-
tung vorherrschte und daB die Leichenbrandreste oberirdisch deponiert worden
und deshalb archaologisch kaum nachzuweisen seien. Im Rahmen eines Aufsatzes
tiber die ethnische Zusammensetzung der Bev6lkerung von Haithabu stellte auch
Steuer (1984:  196ff.) fest, dao slawische Graber haufig nur bei gtlnstigen Erhal-
tungsbedingungen nachweisbar seien. Nach seiner Zusammenstellung kommen
neben Leichenbrandschtlttungen, die in der Regel unterflachen HtJgeln begraben
wurden und zum Teil durch flach eingetiefte Einfassungsgfaben begrenzt worden
sind, auch Urnengfaber vor, die auf der Htlgelkuppe deponierf wurden. Auch diese
Grabhugel  waren  z.T.  durch  ringformige  oder quadratische  Graben  eingefaRt.
Vereinzelt wurden jedoch auch K6rpergfaber unter flachen HtJgeln entdeckt.

Aus dem westlichen Teil  Mecklenburgs  und  aus Ostholstein waren fur die
frtJhslawische Zeit bis zu den Ausgrabungen in GroB Str6mkendorf lediglich ein
ungesichertes Urnengrab aus Redentin -der Fundplatz liegt nur ca. 800 in stldlich
des  Handelsplatzes  von  Groo  Str6mkendorf -  und  eine  Urne  sowie  drei
beigabenarme K6rpergfaber aus Rostock-Dierkow bzw. Rostock-Gehlsdorf bekannt
(Warnke 1992, WtJstemann 1981 ). Dieser Be fund ist sehr auffallend, da nach der
Kartierung  der Keramikfunde  Sukower oder Feldberger Ware,  eine z.T.  dichte
Besiedlung  in  diesem  Raum faBbar ist (Wietrzichowski  1989, Abb.  30;  Brather
1996a, Abb. 112). Die Bestattungsform der Slawen in diesem Gebiet muB also als
weitgehend unbekannt gelten. Da alle bislang entdeckten Graber fruhslawischer
Zeitstellung im Nahbereich von Handelszentren entdeckt worden sind, an denen
die  Anwesenheit  von  Angeh6rigen  unterschiedlicher  Ethnien  durch  die
zeitgen6ssischen Schriftquellen aber auch durch archaologische Untersuchungen
belegt ist (Brather 1996b:  196ff.), ist es denkbar, daB in den wenigen bekannten
Gfabern Personen bestattet sind, die nicht zu den einheimischen Slawen geh6rten.

Das Graberfeld von GroB Stfomkendorf hat eine Ausdehnung von ca. 2 ha
und wurde im Osten durch einen See begrenzt, wahrend es im Westen an eine
annahernd stJdwest-nordost-veriaufende eiszeitliche Senke heranreichte (Abb. 3).
Nach geologischen Untersuchungen fuhrte diese Senke wohl nach Regenfallen
zeitweilig Wasser; sie warjedoch nicht standig mit Wasser gefullt. Westlich dieser
geologischen Struktur wurden keine Graber entdeckt. Vermutlich bildete sich in
der Senke eine durch Sumpfpflanzen gepfagte Zone, die als nattJriiche Begrenzung
des Graberfeldes erkennbar war und respektiert wurde.

Seit 1995 wurden weite Teile des Gfaberfeldes freigelegt. Dabei wurden sowohl
Brand-als auch K6rpergraber unterschiedlicher Form entdeckt. Allen Grabern
gemeinsam  ist  eine  relativ  geringe  Beigabenausstattung,  die  meist  nur aus
Speisebeigaben bestanden haben durfte. Selbst Trachtbestandteile und Schmuck,
wie z.B. Fibeln, Perlen oder auch Gtlrtelschnallen, kamen ebenso wie einfache
Gebrauchsgegenstande  des  taglichen  Bedarfs  wie  Messer,  Nadeln  oder
Spinnwirtel nur in wenigen Fallen mit in die Gfaber. Bis auf ein Bootsgrab, in dem
ein Schwert gefunden wurde, fanden sich in den Grabern auch keine Waffen.

Bislang wurden  mehr als 50  K6rpergraber auf dem  Graberfeld von  Grof}
Str6mkendorf  entdeckt,  die  sich  vor  allem  im  mittleren  Teil  der  Nekropole
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konzentrierten. Die K6rpergfaberweisen keine einheitliche Ausrichtung auf; diese
scheint individuell gewahlt worden zu sein. Eine Ausnahme bildet lediglich eine
kleine  Gruppe,  die  aus  sieben  nahe  beieinander  liegenden,  Ost-West-
ausgerichteten Grabern besteht. Die Toten waren hier mit dem Kopf im Westen
und in gestreckter RtJckenlage bestattet worden. Die Sonderrolle dieser Graber
wird durch ihre Lage in einer sonst weitgehend befundfreien Zone bestatigt. Auch
in diesen Gfabern wurden bis auf ein stark korrodiertes Eisenmesser und einige
frtlhslawische Keramikscherben keine Beigaben angetroffen, so daB eine Inter-
pretation dieser Gruppe schwerfallt. Immerhin k6nnte die einheitliche ost-west-
Ausrichtung der Toten auf einen christlichen Hintergrund hindeuten (Laux 1986:
180ff.; Apetz 1997: 182ff.).

Auch die Mehrzahl der restlichen unverbrannt bestatteten Personen war in
gestreckter Ruckenlage begraben worden. Bei ungefahr 30 °/o der K6rpergraber
hatte man die Toten jedoch auf der seite liegend oder sogar in seitlicher Hockeriage
bestattet. In diesen Gfabern wurden dberviegend weibliche lndividuen angetroffen.
Bestattungen in Seiten-oder Hockeriage sind vor allem aus Skandinavien bekannt.
So wurden die Frauen in sandegard vest (Bornholm) stets auf ihrer rechten seite
liegend  in  unterschiedlich starker Hockerlage nach Westen  blickend  bestattet
(J®rgensen  u.  N®rgard  J®rgensen  1997:  39).  Aus  Ribe  liegt  ebenfalls  ein
Frauengrab vor, in dem die Bestattete in seitlicher Hockerlage beigesetzt worden
ist (Jensen 1 991 : 49).

In einem Fall hatte man in GroB Stfomkendorf eine verstorbene Person sogar
in  Bauchlage  in  einem  Grabhtlgelgraben  deponiert.  Gemeinsam  mit  drei
lndividuen, die in Brunnen bzw. Grubenhausern entdeckt wurden (J6ns 1998),
k6nnte diese Bestattung einen Hinweis auf die Furcht der Menschen vorvampiren
oder Widerkehrern geben (Wtlstemann 1981 : 240; Hanuliak 1995: 130ff.).

Bei  der  Mehrzahl  der  K6rpergraber  war  in  GroB  Str6mkendorf  kein
Leichenbehaltnis nachweisbar, so dao davon auszugehen ist, dao die Toten lediglich
in Tdcher oder Felle gehdllt in die Graber gelegt wurden. In einigen Fallen waren
oberhalb der Grabgrubensohle j.edoch stark humose Verferbungen erkennbar, die
als Spuren von vollstandig vergangenen Holzsargen zu deuten sind, zumal sich
wiederholt Sargnagel  in  diesen  Zonen  befanden.  Bei  zwei  Grabern  besaR die
Sargverferbung einen trapezformigen Veriauf, so daB der Sarg seine gfoBte Breite
im Kopfteil besafo und sich bis zum Futsbereich auf die Halfte dieser Breite verjungte.
Sucht  man  nach  vergleichbaren  Befunden,  in  denen  trapezf6rmige  Sarge
Vervendung  fanden,  so  st6Bt  man  auf  Parallelen  in  den  merowingischen
Steinsarkophagen, wie sie z.B. aus Amay (Belgien; Gaillard 1996, Abb. 353) un
Echternach (Luxemburg; Krier 1996: 476ff. Abb. 368-369) bekannt sind. Sie k6nnten
als Vorbild fur die in Groo Stfomkendorf nachgewiesenen h6lzernen Sarge gedient
haben. In einem Fall gelang der Nachweis eines Baumsarges von 2 in Lange und
50 cm Breite, der sich in dem anstehenden lehmigen Untergrund sehr gut erhalten
hatte. Hier war ein Mann in gestreckter RtJckenlage in nord-stldlicher Ausrichtung
bestattet worden;  als Beigabe fand sich lediglich eine stark korrodierte eiserne
Gtlrfelschnalle.  Die Vervendung von Baumsargen ist vor allem von zahlreichen
Gfaberfeldern im sachsischen Siedlungsgebiet mit einem Schwerpunkt im Niede-
relbegebiet bekannt (Barenfanger 1988: 173ff.). Als Beispiel sei das spatsachsische
Graberfeld von Ketzendorf genannt: Hier waren die Holzerhaltungsbedingungen
sehr gut, so dao auch eine quantitativ zuverlassige Aussage zurvervendung von
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Sargen  auf dem  Gra-
berfeldgemachtwerden
kann.  Demnach waren
ca.  70 0/o aller Verstor-
benen  in  Baumsargen
bestattet worden (Apetz
1996:  170ff. Abb. 175).

Aufgrund der hete-
rogenen Zusammenset-
zung des Untergrundes
in  GroB  Stfomkendorf, Abb.  8.  Grof}  Str6mkendorf,  Fpl.17.  K6rpergrab  eines  Kindes.

der z.T.  aus sandigem
oder lehmigem aber auch aus kiesigem Material besteht, ist die Knochenerhaltung
sehr unterschiedlich. So waren in einigen Gfabem nur noch Zahnreste einalten, wahrend
in anderen Gfabern nahezu vollstandige Skelette angetroffen wurden. Auch wenn
eine  abschlieBende  anthropologische  Untersuchung  des  Skelettmaterials  noch
aussteht, kann es als gesichert gelten, daf} sowohl Manner als auch Frauen und
Kinder auf dem Graberfeld bestattet wurden (Abb. 8).

AUBer  den  K6rpergrabern  wurden  auch  zahlreiche  Brandbestattungen
unterschiedlicher Form entdeckt. Die Mehrzahl dieser Graber geh6rf zur Gruppe
der Brandgrubengraber. Dabei handelt es sich urn Gruben, in denen Scheiterhau-
fenreste ohne Vervendung eines Behaltnisses deponiert worden sind. Bei den
Brandgrubengrabern von Grof} Str6mkendorf ist eine groBe Variationsbreite im
GrundriB und  Profil,  ebenso wie  in  der Ausdehnung  und  der erhaltenen Tiefe
festzustellen. So kommen sowohl Gruben mit gerundet-rechteckiger Grundflache
als auch unregelmaf}ig-langliche  Formen vor.  Nur wenige Brandgrubengraber
haben eine Grundflache, die unter 2 m2 liegt. Bei der Mehrzahl lag sie zwischen 3
und 12 m2, einige wenige besaBen sogar eine Ausdehnung von mehr als 20 m2. Die
meisten Brandgrubengraber hatten ein muldenformiges bis unregelmaBiges Profil;
ihre Resttiefe schwankte zwischen 5 und 35 cm. Die Ftlllerde dieser Gfaber bestand
in der Regel aus humosem, in unterschiedlichem AusmaB holzkohlehaltigem Sand,
in den gleichmaBig Leichenbrandreste und Beigaben in Form von Keramikscherben
sowie ungebrannten Tierkncohen und -zahnen eingestreutwaren. Nurvereinzeltwurden
andere Gegensfande, wie z.B. Glasgefaofragmente, Glasperien, Bernsteinbruchstucke
oder  Spinnwirtel  gefunden.  Wiederholt  konnten  Leichenbrandkonzentrationen
festgestellt werden, so daB zu vermuten ist, dao die gebrannten Knochen in einigen
Fallen in organischen, jetzt vollstandig vergangenen Behaltnissen deponiert worden
sind.  In  der  Mehrzahl  der  Brandgrubengraber  wurden  nur  geringe  Mengen
gebrannter Knochen entdeckt. Es kann deshalb ausgeschlossen werden, daB die
Uberreste  der Totenverbrennungen  vollstandig  zusammengelesen  und  in  den
Brandgrubengfabern deponiert worden sind. Brandgrubengfaber unterschiedlicher
GfoBe und Tiefe sind sowohl im slawisch besiedelten Gebiet (Schmidt 1992: 14ff.)
als auch bei Sachsen, Friesen (Barenfanger 1988: 123) und Skandinaviern (Jensen
1991 : 49; Schoknecht 1 977: 31 ) vor allem im 7. bis 9. Jahrhundert angelegt worden,
so daB die GroB Str6mkendorfer Befunde nicht isoliert dastehen.

Ebenfalls  zur  Gruppe  der  Brandbestattungen  geh6ren  Urnengraber  und
Brandschtlttungsgraber (Abb. 9). Sie waren nur in Ausnahmefallen deutlich in den
anstehenden  Boden  eingegraben;  die  Mehrzahl  war  offensichtlich  nur  leicht
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Abb.  9.  GroB  Str6mkendorf,  Fpl.17.  Urnengrab.

eingetieft   oder   gar   auf  der
damaligen Oberflache deponiert
und  tlberhugelt worden.  Spuren
von  Grabhugeln  in  Form  von
HtJgelgrabern,  die  gesichert zur
Uberdeckung von Urnen angelegt
wurden,   waren   nur  im   nord-
westlichen  Teil  des  Gfaberfeldes
nachweisbar.  Sie  befanden  sich
nahe der das Graberfeld begren-
zenden  eiszeitlichen  Senke  und
waren  hier unter einer ca. 80 cm
machtigensedimentschichtgutvor

den landwirtschaftlichen Bodenbearbeitungsgeraten geschtltzt. Vermutlich sind die
Hugelreste in h6her gelegenen Bereichen bereits vollstandig zerst6rt worden.

Eine  eindeutige  Unterscheidung  der  Graber  in  Brandschtlttungs-  und
Urnengraber im sinne von Jacob-Friesen (1974: 401 ff.) ist nur in Ausnahmefallen
m6glich,  da  die  Mehrzahl  der  GrabgefaBe  in  Folge  der  landwirtschaftlichen
Bodenbearbeitung mehr oder weniger stark beschadigt worden ist. Der lnhalt der
Urnen wurde dadurch  in  ihrem  Nahbereich verstreut.  Bislang  sind  mehr als  50
Urnengfaber bzw. Brandschuttungsgraber entdeckt worden; sie konzentrieren sich
in den Randbereichen des Gfaberfeldes mit einem deutlichen Schwerpunkt an der
westlichen Peripherie. Sie mieden somit weitgehend den von den K6rpergrabern
bestimmten Mittelteil des Graberfeldes. Auch die Graber dieser Gruppe sind nur in
wenigen Fallen mit Beigaben ausgestattet worden. Am haufigsten fanden sich z.T.
angeschmolzene, einfarbige Glasperlen und unbestimmbare Eisenobjekte.

Das Spektrum der Graber wird durch zehn Tierbestattungen erganzt. Diese
waren  im  gesamten  Bereich  des  Graberfeldes  verstreut.  Ahnlich  wie  die
menschlichen  K6rpergraber war  auch  hier der  Erhaltungszustand  stark vom
geologischen Untergrund abhangig und deshalb sehr unterschiedlich. In diesen
Grabern waren sowohl Hunde als auch Pferde beigesetzt worden. Nur bei drei
Grabern ist ein Zusammenhang mit einem K6rpergrab gesichert. Es handelt sich
dabei  urn  zwei  Hundegraber,  die  im  Grabhugelgraben  eines  ursprunglich
tlberhugelten  K6rpergrabes entdeckt wurden und somit sicherlich als Beigabe
anzusprechen sind,  und urn das Grab eines Pferdes, das unmittelbar westlich
eines Ensembles aus einem Brandgrubengrab und einem K6rpergrab freigelegt
wurde. In der nur 100x80 cm grooen Grabgrube wurden lediglich Fragmente des
Beckens und der Extremitaten angetroffen, die sich nicht mehr in der naturlichen
Anordnung befanden.  Im Bereich des nur als Verferbung erhaltenen Schadels
bildete eine groBe Glasperle die einzige Beigabe des Grabes.  In der Verftlllung
des benachbarten Brandgrubengrabes wurden zahlreiche Eisenniete und bronzene
bzw. silberne Ziernagel gefunden, die ursprtlnglich einmal zu einem, vielleicht auf
dem Scheiterhaufen verbrannten, skandinavischen Wagenkasten geh6rt haben
k6nnten (J6ns u.a.1997: 209). Dann ware in dem Pferd das dazugeh6rige Zugtier
und in der im K6rpergrab bestatteten Person die Eigenttlmerin bzw. der Eigenttlmer
des Gespannes zu vermuten.

Bei  einem  Hundegrab  ist  ein  Zusammenhang  mit  mehreren  benachbarf
gelegenen Urnengrabern denkbar. Sowohl die verbleibenden Hunde-als auch
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die  Pferdegraber lagen ohne erkennbaren Zusammenhang  mit menschlichen
Gfabern, so dao ihre Deutung schwerfallt. Besonders auffillig ist das Grab eines
isoliert gelegenen Pferdes. Ftlr die Bestattung dieses Tieres hatte man eine 4 in
lange,  ca.  2  in breite und  ca.  50 cm tiefe,  annahernd  nord-sdd-ausgerichtete
Grube angelegt. Das Tier lag auf der Seite und ist scheinbar vollstandig begraben
worden.  In der Ftlllerde wurden u.a. eine Glasperle,  mehrere Bernsteinsttlcke
und ein  kleines Keramikgefao entdeckt;  man  hatte diesem  Pferd  somit mehr
Beigaben mit ins Grab gegeben als den meisten Menschen auf dem Gfaberfeld
von Groo Stfomkendorf.

Obwohl vor allem  Pferde  in den  religi6sen Vorstellungen der Slawen  eine
besondere Rolle spielten, sind nurwenige Bestattungen bzw. Beigaben von Pferden
eder anderen Tieren aus dem slawischen siedlungsgebiet bekannt (Herrmann 1 985:
320ff.). Dagegen kamen wahrend derwikingerzeit in Skandinavien in Einzelfallen
Skelette von Pferden oder Hunden, meistens in reich ausgestatteten Grabern des
9. und 10. Jhs. vor (Eisenschmidt 1994: 60). Sie waren meist als Reittiere oder als
pers6nlicher Besitz unmittelbar einer bestatteten Person zugeordnet und k6nnen
somit als Beigaben gewerfet werden.  Daneben gibt es jedoch auch vereinzelt
isoliert begrabene Tiere, die dann meist als Opfer interpretiert werden (Jensen
1991 : 49; J¢rgensen u. N®rgard J®rgensen 1997: 60ff).

Aus dem  merowingisch/karolingischen  Herrschaftsbereich  sind  ebenfalls
zahlreiche Tierbestattungen, insbesondere aus Norddeutschland (Barenfanger
1988:  198ff.), den  Niederlanden und Thdringen bekannt (MtJller-Wille 1970/71 ;
Hornig 1 993: 139). Als Beispiele seien hier die Bestattungen mehrerer Hunde und
Pferde sowie eines Hirsches auf den Gfaberfeldern Rullstorf und Liebenau genannt
(ebd.,139;  HaRler  1990:  12 ff). Auch diese  Funde werden  meist als Beigaben
interpretiert (Oexle 1984,145ff.). Eine weitere, bedeutende Gruppe von Tiergfabern
ist aus dem sddlichen Baltikum belegt. Hier sind vor allem Pferdegraber des 6. bis
10. Jahrhunderts zu  nennen  (Kazakevi6ius  1994:  114ff.).  Die  Pferde sind  stets
unverbrannt begraben worden; sie liegen jedoch in unmittelbarer Nahe von Brand-
grabern und werden deshalb in der Regel als Beigaben interpretiert.

Einen bislang singularen Be fund stellt ein Brandgrubengrab dar, das in einer
mit Holz ausgekleideten Grube angelegt worden ist. Man hatte hier eine 2xl ,6 in
groBe, steilwandige Grube mindestens 80 cm in den anstehenden Lehm eingetieft.
Ihre Wande waren  mit Spaltbohlen  verkleidet,  die z.T.  bis zu  20  cm  dber die
Grubensohle hinaus in den Boden hineingeschlagen worden waren. Auf der ebenen
Grubensohle waren langschmale Verferbungen erkennbar, die vermuten lassen,
daB hier eine mattenartige Bodenbedeckung aus Holz und Flechtwerk eingebracht
worden  ist.  Die  Konstruktion  entspricht  somit weitgehend  der  Definition  der
Kammergfaber, wie sie von Lamm (1973) formuliert worden ist und allgemein in
der Literatur vervendet wird (zuletzt Eisenschmidt 1 994: 16ff.). Kammergfaber sind
in Stldskandinavien vor allem wahrend des 9. und 10. Jahrhunderts angelegt worden
(ebd.  70ff.).  Auch  aus  den  slawisch  besiedelten  Gebieten  sind  zahlreiche
Holzkammergfaber bekannt (Zusammenstellung  bei  Schmidt  1992:  22 ff.).  Sie
wurden jedoch ausschlieBIich in spatslawischer Zeit ebenfalls zur Aufnahme von
K6rperbestattungen angelegt. In den ffankisch und sachsisch besiedelten Regionen
lassen  sich  Kammergraber  bereits ftlr das  6.  bis  8.  Jahrhunderf  nachweisen
(Eisenschmidt 1994: 72). In der Regel findet sich im Grab eine dberdurchschnittlich
reich  ausgestattete  K6rperbestattung.  Das GroB Stfomkendorfer Kammergrab
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unterscheidet sich jedoch deutlich dadurch von den Vergleichsfunden, daB hier
keine Spuren einer K6rperbestattung vorhanden waren, obwohl der anstehende
Boden aus Lehm sehr gute Erhaltungsbedingungen fur Knochen bot. Hier hatte
man stattdessen den unteren Teil der Grabkammer mit dem Aushub aufgefullt und
dann in den oberen Teil der Grube Scheiterhaufenreste hineingegeben. Als Beigaben
fanden  sich  lediglich  einige  ungebrannte  Tierknochen,  ein  unbestimmbares
Eisenfragment und Keramikscherben Sukower Machart. In diesem Grab dokumentiert
sich die Vermischung verschiedener Bestattungstraditionen, wie der slawischen
Brandgrubengrabsitte und der frankisch-sachsischen Kammergrabsitte.

Ebenfalls fremd im slawischen Siedlungsgebiet ist die in GroR Str6mkendorf
nachgewiesene Sitte, Bcote als Grabbehaltnisse zu vervenden. Auf dem Gfaberfeld
wurden bislang funf Befunde freigelegt, in denen in Reihen angeordnete Bootsniete
darauf schlieBen lassen, daB hier Boote bzw. Bootsteile deponierf worden sind.
Da die Slawen nach Crumlin-Pedersen (zuletzt 1997: 120ff.; Bill 1994: 55ff.) Schiffe

gebaut haben, bei denen die einzelnen Planken durch h6lzerne Dtlbel zusammen-
gehalten wurden, wahrend die Skandinavier hierfur eiseme Bootsniete vervendeten,
ist davon  auszugehen,  daB die  Boote  nach skandinavischer Bootsbautradition
gefertigt worden  sind.  Auch  die  Sitte,  Verstorbene  in  Booten  oder Schiffen zu
bestatten, ist wahrend des Frdhmittelalters fast ausschlieRlich auf Skandinavien mit
Schwerpunkten in Schweden und Norvegen beschrankt (Zusammenstellung bei
Mt]ller-Wille 1 995b). Aus dem westslawischen siedlungsgebiet ist bisher lediglich
ein Grab zu dieser Gruppe zu rechnen. Es handelt sich dabei urn ein tlberhtlgeltes
Brandgrab aus  Ralswiek,  bei dessen  Untersuchung  mehr als  1000 Bootsniete
geborgen wurden (Warnke 1981 ). Offensichtlich hatte man hier ein groBes Boot
auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Eine  zusammenfassende  Charakterisierung  der  Groo  Str6mkendorfer
Bootsgraberfallt schwer, da sie auRer dem Hauptmerkmal der Deponierung eines
Bootes kaum Gemeinsamkeiten autweisen (vgl. J6ns u.a.1997: 212ff.). So besaBen
die Boote sehr unterschiedliche Ausmaoe: Bei dem kleinsten Boot handelt es sich
vermutlich urn einen Einbaum unbekannter Lange, dessen Bordwande durch die
Anbringung einer Planke mit Hilfe von Eisennieten erh6ht worden waren. In diesem
Boot hatte man eine Person, beigabenlos und in gestreckter Rtlckenlage, bestattet.
Von einem anderen Bootwaren lediglich noch die Bootsniete im Kielbereich erhalten,
so dao keine Aussagen zu seiner ursprdnglichen Lange m6glich sind. Es ist ebenfalls
nicht m6glich zu sagen, ob in diesem Boot ursprdnglich eine Bestattung angelegt
worden ist. Aus seinem unmittelbaren Umfeld sind jedoch insgesamt drei K6rper-
gfaber, davon zwei Doppelgfaber, und zwei Brandgrubengraber bekannt; hierbei
k6nnte es sich urn Nachbestattungen handeln. Dardber hinaus deutet der Nachweis
eines  Grabhtlgelgrabens  daraufhin,  daB  man  Uber das  Boot einen  Grabhugel
errichtet hatte, der zumindest einige der benachbarten Graber mit einschloR.

In einem durch Lehm gepfagten, weitgehend befundleeren Areal im Mittelteil
der Nekropole wurden die Reste eines weiteren Bootes entdeckt. Das Plankenholz
war auch  hier vollstandig  vergangen;  die  ursprtlngliche  Form  des  Bootes war
dennoch  durch  insgesamt  mehr als  400  eiserne  Bootsniete  erkennbar,  die
ursprtlnglich zu mindestens drei  Plankengangen geh6rf haben (J6ns u.a.1997,
Abb. 8). Das Boot hatte eine Mindestlange von 9,5 in und eine Breite von ca.1,8 in.
Im  Zentrum  des  Bootes  wurde  eine  unverzierte  Urne  entdeckt,  die  lediglich
Leichenbrand und einen einzelnen Bootsniet enthielt. Weitere Beigaben fanden

126



sich  im  Boot  selbst.  So  lagen
unmittelbar   neben   der   Urne
zahlreiche Scherben,  die sich zu
einem    vollstandigen    Gefao
zusammensetzen lieBen; vermut-
lich wurde dieses Gefar} im  Boot
zerst6rt.  Auf}erdem  wurde  ein
eisernes Schwert im Boot gefun-
den, das in zahlreiche Bruchstucke
zerschlagen worden war, so daB
sich Teile der Waffe im gesamten
Boot fanden. An der absichtlichen
Zerstorung des Schwertes und wohl
auch des BeigabengefaBes kann
kein   Zweifel   bestehen.   Das
Schwert  geh6rt  zum  Kombina-
tionstyp 5 nach Geibig (1991 : 38ff.;
140  Abb.  6).  Diese  Waffen  sind
schwerpunktmaBig in der zweiten
Halfte des 8. Jahrhunderfs nahezu
im gesamten europaischen Raum
nach  karolingischen  Vorbildern
hergestelltworden.

Abb.10.  GroB  Str6mkendorf,  Fpl.17.  Reste  eines
skandinavischen  Bootes.

An der westlichen Peripherie
des Graberfeldes, unmittelbar an
die eiszeitliche Senke angelehnt, wurden zwei weitere Bootsreste entdeckt; auch
bei diesen Befunden war das Holz vollstandig vergangen.

Das kleinere der beiden Boote hatte eine Lange von mindestens 12 in. Obwohl
sich auch hier keine Spuren einer rezenten St6rung oder einer Beraubung fanden,
wurden im Bootsrumpf bis auf einen ca. 40 cm langen eisernen Beschlag keine
archaologischen  Funde  angetroffen;  es  war auch  keine  Bestattung  im  Boot
nachweisbar.  Unmittelbar  6stlich  des  Bootes  befand  sich  ein  parallel  zum
Bootsrumpf verlaufender Graben,  der vermutlich  zur  Materialentnahme fur die
Uberhtlgelung des Fahrzeugs angelegt worden war. In der FUIIerde dieses Grabens,
ungefahr im Bereich der Mitte des Bootes, wurde eine beigabenlose Urne entdeckt.
An  der sakralen  Bedeutung  ist  in.E.  aufgrund  der  Lage  des  Bootes  auf dem
Graberfeld und derwahrscheinlichen Uberhugelung nicht zu zweifeln, auch wenn
es sich hierbei nicht urn eine typische Bestattung im Boot handelt. Vielleicht war
das Boot die Beigabe fur diese Urnenbestattung? ln diesem Fall muBte man also
von einer Bestattung nicht „im  Boot``, sondern „mit Boot" sprechen.

Das zweite an der Senke gelegene Boot war auf einer Lange von ca.14 in
erhalten. Leider war dieser Be fund durch eine R6hrendrainage zur Entwasserung der
Senke stark gest6rf, die durch den Mittelteil des Bootsrestes verlief. Bei ihrerAnlage
war nahezu der gesamte lnnenraum des Bootes und sowohl der n6rdliche als auch
der sudliche Abschluo des Fahrzeugs weitgehend gest6rt worden (Abb.  10). Ob
sich ursprunglich eine Bestattung im Boot befunden hat, kann deshalb nicht mehr
geklart werden. Auch 6stlich dieses Bootsrestes fand sich ein bis zu 3 in breiter,
parallel zum Bootsk6rper verlaufender Htlgelgraben. In seinem stldlichen Teil hatte
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geklart werden. Auch 6stlich dieses Bootsrestes fand sich ein bis zu 3 in breiter,
parallel zum Bootskerperveriaufender Hugelgraben. In seinem stldlichen Teil hatte
man einen Menschen in Bauchlage und ohne Beigaben begraben. Vermutlich handelt
es  sich  hierbei  urn  eine  Nachbestattung.  Ob  ein  inhaltlicher Zusammenhang
zwischen dieser K6rperbestattung und dem Bootsrest besteht,  ist aufgrund der
ungew6hnlichen Bauchlage der bestatteten person eher zweifelhaft (s.o.).

Die Tierbestattungen, das Kammergrab mit Brandbestattung, die K6rpergfaber
mit trapezformigem  Sarg  und  die groBe Varianz der Bestattungen  im  bzw.  mit
Boot  dokumentieren  eindrucksvoll  die  relativ  gleichzeitige  Bertlcksichtigung
unterschiedlicher Bestattungssitten und deren Vermischung auf dem Gfaberfeld
von GroB Str6mkendorf.  Die Gfaber belegen somit intensive Kontakte tiber die
Stammesgrenzen  und  die  Ostsee  hinweg,  die  sich  nicht  nur auf den  Handel
beschfankten.

FaBt man die bisherigen Ergebnisse derAusgrabungen in Groo Stfomkendorf
zusammen, so kann festgestellt werden, daB an dieser Stelle im 8. Jahrhundert
eine durch  Handel-und  Handwerk gepragte Ansiedlung  ungew6hnlich grof}er
Ausdehnung bestanden hat, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft zusam-
menlebten. Die regelhaft geordnete Bebauungsstruktur zeigt, daB die Grtlndung
geplant erfolgte, was auf eine allgemein anerkannte Ordnungsmacht schlieBen
lafot. Der Fundplatz lag in der vermutlich durch Schilfbewuchs gepfagten Wismarer
Bucht nur 13  bzw.14  kin von fruhslawischen  Burgen  (llow und  Mecklenburg)
entfernt und besaB ein relativ dicht besiedeltes Hinterland. Der Siedlungsabbruch
erfolgte etwa in der Zeit urn 800, vielleicht zu Beginn des 9. Jahrhunderts.

In erstaunlicher Weise besitzt somit der Handelsplatz von Groo Stfomkendorf
zahlreiche, fur das zerst6rte Reric aufgrund der schriftlichen Quellen angenommene
Eigenschaften. Dies betrifft sowohl die topographische Lage und die Ausdehnung
als  auch  die  Datierung  und  die  wirtschaftliche  Struktur.  Es  kann  deshalb
angenommen werden, daB Reric und GroB Str6mkendorf identisch sind, zumal
bislang kein vergleichbarer Fundplatz im Bereich der Wismarer Bucht bekannt
ist. Die Ausschaltung eines Handelsplatzes dieser Gfotse fuhrte zu Beginn des 9.
Jahrhunderts  sicherlich  zu  enormen  Umstrukturierungen  im  Handel  an  der
stldwestlichen Ostseektlste und begtlnstigte so einerseits den rasanten Aufstieg
des danischen  Haithabu und andererseits die Entwicklung des slawischen Alt
Ltlbeck und Starigard/Oldenburg.
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Nauji tyrin6jimai prie Vismaro esan6io GroB Str6mkendorf
viduramziu prekybiniame centre

HAUKEJ6NS

Santrauka

Ankstyvulu viduramziu ir viduramziu gyvenvie6iutyrinejimai jau daug metu uzima
svarbia vieta Siaures ir Rytu Vokietijos archeologijoje. Vakarineje Meklenburgo
dalyje Groo Str6mkendorfas ir Rostock-Dierkowas kartu su Volinu ir kitais Balti-
jos baseino prekybos centrais (1  pav.) atspindi ankstyvosios urbanizacijos (nuo
Vlll a.) tradicijas.

Seniausi ra§ytiniai §altiniai apie vakariniu slavu gyvenvietes pietineje Baltijos
j'Oros pakranteje yra i§ VIl I a. paskutiniuju de§imtme6iu (2 pav.). Franku karalys-
tes analuose minimas vakariniu slavu Rerico prekybinis centras, kurio vietos ar-
cheologai ie§ko jau daug de§imtme6iu. Saltiniu duomenimis (paskutines Zinios
yra i§ 808 ir  809 in.), Sis Obodritu centras buvo pasiekiamas vandens keliu  i§
joros. Tyrinetoju Rericas buvo identifikuotas su Senuoju Garcu (Alt Garz),  Stari-
gard-Oldenburgu, Senuoju Liubeku (Alt Ltlbeck), jo ie§kota Mecklenburgo apy-
Iinkese.

GroB Stfomkendorfo mediniu. statiniu (§uliniu ir pastatu) dendrodatos rodo,
jog §i gyvenviete atsirado Vlll a. pirmajame tre6dalyje. Prie pat GroR Str6mken-
dorfo, §alia Vismaro ilankos, yra didele gyvenvie6iu ir kitu paminklu bei radinii+,
datuojamu ankstyvuoju slavi§ku periodu, koncentracija. Ypa6 svarbos yra apie 13
kin i rytus prie llowo buve du vienalaikiai Groo Str6mkendorfo centrui priklause
piliakalniai -Zemutinis ir auk§tutinis (3 pav.).

Obodritu valdzios  centras  buvo tarp Vismaro  |lankos  ir Sverino  „jdros`` -
Mecklenburge  dar  ir  dabar  i§lik?  galingi  gynybiniai  pylimai.  §i  pilis  X  ir XI  a.
§altiniuose minima Mt.che/enburg,  We/t.grad arba Magnapo/t.s vardais. Pastatyta
VII a. ir naudota iki Xll a. Tyrimai rodo, jog Mecklenburgas pastatytas Vlll pirmo-

joje puseje.  Nuo pat pradzios Cia yra buvusi svarbiausia obodritu pilis.
GroB Str6mkendorfe dideles apimties archeologijos tyrimai pradeti 1995 in.

Dabartinis vandens lygis yra apie 1  in auk§tesnis nei buves VIII-IX a. Kompleksi§-
kais tyrimais nustatyta gyvenvietes topografija ir apibreztos kultdrinio sluoksnio
ribos (4, 5 pav.).  Dalis senosios gyvenvietes kultoriniu sluoksniu §iuo metu yra
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|lankos dugne. Kasinejimu metu nustatyta, jog gyvenviete buvo reguliariai apsta-
toma,  Iyg  pagal  viena „statybos  plana``,  gyventojai  turejo  nuosavus  sklypus.
Salia pastatu rasta ivairios paskirties duobiu ir §uliniu (6 pav.). Apie i§pletotus
amatus liudija gelezies, bronzos, §vino apdirbimo Zymes, §lako, liejimo tigeliu ir
formu,  Iydiniu  radiniai.  Be  to,  buvo  pla6iai  apdirbamas  gintaras,  gaminamos
kaulines §ukos, stiklo karoliai, lydomas stiklas. Kita vertus, manoma, jog metalo
apdirbimas Cia nebuvo labai i§vystytas.

Rasti pusiauzemines tipo sta6iakampiai (ilgi arba trumpi) ir kvadratiniai, nuo
7 iki 24 m2 dydzio pastatai  su akmeniniais Zidiniais,  kurie stovejo SV arba  PV
kampe. Aptikta stulpiniu pastatu pedsaku, vienas apie  12  m2 dydzio |gilintas i
Zem? pastatas turejo vertikaliu lentu sienas. Salia pastatu buvo ivairiu konstrukci-
ju §uliniai mediniais rentiniais (7 pav.), statyti 722-779 metais. Pastatu liekanos
lyairios, be slavi§kullL statybos tradiciju, Cia pastebeta ir saksams bei skandina-
vams bodingu konstrukciju. Labai svarbus radinys buvo centrineje gyvenvietes
dalyje,  §alia  gyvenviet?  kirtusio  griovio,  apie  70  m2   plote  aptiktos  dirbtuves.
Pastatu liekanu nebuvo,  uztat rasta duobiu,  §uliniu,  daug  §lako,  viniu,  laiviniu
kniedziu. Spejama Cia buvus sezonines laivu remonto dirbtuves.

Greta buvusio prekybinio centro aptiktas ankstyvoj.o slavi§ko periodo apie
2 ha dydzio   kapinynas -vienas i§ nedaugelio to laiko vakaru slavu kapinynu
pajt]ryje.  Laidojimo tradicijos  rodo, jog Cia galejo bc]ti  palaidoti  ne tik slavi§kos
kilmes Zmones.  Kapai degintiniai ir griautiniai, ivairiuformu, labai neturtingi ika-

pemis. GroB Stfomkendorfo  kapinyne i§tirta 50 kapu. Apie 30°/o griautiniu kapu
yra paguldyti ant §ono arba laidoti sedomis, kas bc]dinga skandinavams. Vienas
asmuo palaidotas pilkapio griovyje ant pilvo,  kiti trys rasti §uliniuose ir pastatu
duobese - taip  galejo  bdti  daroma  saugantis  vampyru arba vaiduokliu.  Dalis
mirusilLju laidota  mediniuose  karstuose,  kai  kurie  karstai  galvos  puseje  buvo
platesni. Rasta vaiku kapu (8 pav.).

Degintiniuose kapuose kaulu liku6iai aptikti sta6iakampese ir beformese pail-
gose duobese. Tamsioje Zemeje buvo sudegusiu kaulu ir dantu liekanu, kerami-
kos, retai pasitaike stiklo indu ir karoliu, gintaro, verpstuku. Kai kur yra organines
medziagos -  |kloto  ir uzkloto  liekanu.  Sudeginti  kaulai,  atrodo,  buvo  atne§ti  i§
kitur. Degintiniu kapu grupei priklauso kapai urnose ir kapai su sampilu pedsakais
(9 pav.). Irvieni, ir kiti buvo  irengti Zemes paviisiuje arba negiliose duobutese. Kapu
lyairov?  papildo visame  kapinyne  i§skaidyti  §unu ir Zirgu kapai.  Jie  be |kapiu,  tik
§alia vienos Zirgo kaukoles rastas didelis stiklo karolis.  §alia esan6ioje Zmogaus
kapo duobeje  aptikta  geleziniu skrynios  apkaustu.  Greta vieno  guns  kapo  buvo
Zmogaus kapas urnoje. Nors slavu pasaulezidroje zirgas vaidino ypatingavaidmen|,
slavu regione Zirgu ir  kitokiu gyvuliu kapai  yra  reti.  Rastas vienas  apstatytas
kapas,  kurio  duobe  turejo  medines  sienas.  Tokie  kapai  lx-X a.  buvo  paplite
pietu Svedijoje, jie sutinkami ir vakariniu slavu Zemese. Siame kape atsekamos
mi§rios laidojimo tradicijos -slavi§kos (degintiniai kapai) ir franku-saksu  (apsta-
tyti  kapai).

Visi§kai svetimas slavams yra paprotys laidoti laivuose -tai §vedi§ka ir nor-
vegi§ka tradicija. Kapinyne rasti 5 kapai, kur kniedziu eiles rodo buvus skandina-
vi§ko tipo  12-14  in  ilgio laivus. Aptikta vir§ vieno laivo buvusio pilkapio Zymiu.
Kitame  kape  gerai  i§liko  laivo  lentu  atspaudu,  jo  viduje  aptikta  keramikos,
viduryje buvo degintinis kapas nedekoruotoje urnoj.e, rastas V tipo pagal Geibi-
ga (VIIl a. antroji puss) kalavijas.  Dar du laivai buvo kapinyno pakra§tyje, §alia
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senovines |lankos. Prie mazesnio laivo rasti griovio pedsakai, paties laivo viduryje
aptikta urna be ikapiu. Atrodo, Sis laivas yra buv?s kaip |kape degintiniam kapui.

Beveik visi radiniai rodo, jog VI 11 a. Cia buvo neinrasto dydzio amatu ir preky-
bos centras.  Labai  ivairt]s laidojimo papro6iai,  kur persipynusios  kaimyniniu ir
tolimesniu kra§tu tradicijos  rodo, jog  GroB  Stfomkendorfe gyveno ivairios  kil-
mes Zmones. Centras turejo tankiai apgyventa hinterlanda. Gyvenviete sugriau-
ta, atrodo, IX a. pradzioje. Slavu prekybinio centro Rerico istorines charakteris-
tikos  stebetinai  sutampa  su  archeologijos  duomenimis  nustatytomis  GroR
Stfomkendorfo  raidos ypatybemis.  Daroma prielaida, jog  istorinis  Rerjcas yra
buves §alia GroB Str6mkendorfo. §io centro sunaikinimas sudate palankias saly-
gas i§kilti tokiems centrams kaip Haithabu, Senasis Liubekas ir Starigard-OIden-
burgas.
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