
SchleswiglHolstein  im 8E  und 9.
Jahrhundert:  Friesen,  Danen,  Sachsen
und  Slawen

VON   MANFRED   GLASER

Das heutige Bundesland Schleswig-Holstein, geographisch der stJdliche Teil der
jutischen Halbinsel, weist im Suden, Westen und Osten nattlrliche (nasse) Grenzen
auf, namlich die Elbe sowie Nord-und Ostsee. Nur im Norden, gegen das heutige
Danemark,  und im Stldosten, gegen Mecklenburg, fehlen nattlrliche Grenzen.
Schleswig-Holstein hat heute eine Flache von 16.000 km2. Das Land ist gepragt
durch seine sehr unterschiedlichen Landschaften (Abb.1 ): Inseln und Marschen
an der Nordseekuste, von Mooren und Heideflachen durchsetzte Geestbereiche
mit Nadelwaldern in der mittleren Achse und die Grundmofanenlandschaft mit
zahlreichen Seen, Buchenwaldern und tiefeinschneidenden Fjorden im Osten.
Das insgesamt recht flache Land, das nur an wenigen Stellen im Osten mehr als
100 in tiber dem Meeresspiegel liegt, eignet sich durchweg fdr eine Besiedlung
als auch fur landwirtschaftliche Betatigung, tendenziell eher furviehzucht im Westen
und furAckerbau im Osten.

Schleswig-Holstein bildet einerseits eine Landbrucke zwischen der Nord-und
Ostsee,  aber  andererseits  auch  eine  Brtlcke  zwischen  dem  Kontinent  und
Skandinavien. Diese beiden geographischen Voraussetzungen und die sich daraus
ergebenden  handels- und  machtpolitischen  M6glichkeiten haben wesentlich zu
seiner besonderen geschichtlichen Bedeutung beigetragen (vgl. zum folgenden
BrandvKltJver 1 966; Jankuhn 1 957). Auf sehr engem Raum siedelten hier im 8. und 9.
Jahrhundert Vertreter  sehr  unterschiedlicher  ethnischer  Gruppen,  namlich  im
auBersten Nordwesten die Friesen, nach Westen daran anschlieBend und im Stlden
bis zur Eiderlinie reichend die Danen, in Dithmarschen und im mittleren Holstein
die nordelbischen Sachsen und schlieolich in Ostholstein und in Lauenburg die
Slawen. Diese Verfeilung ist das Ergebnis von Bev6Ikerungsbewegungen im Zuge
und nach der V6lkervanderung. Vorher siedelten hier nordgermanische Stamme
und  Stammesverbande (Jankuhn  1979),  so etwa die Angeln,  die Cimbern und
Teutonen, die Sueben, die Warnen oder die Sachsen (Abb. 2). Deren Namen sind
zwar bereits von antiken Geschichtsschreibern uberliefert, doch k6nnen wir tiber
die pfazisen Siedlungsgebiete nur spekulieren, zu ungenau sind diese Angaben,
die auf r6mische Expeditionen und vielleicht auch auf die Berichte von Kaufleuten,
Kriegsgefangenen und S6ldnern zurdckgehen.
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Abb.1.  Karte  der wesentlichen  Bodenarten  in  Schleswig  (Nach  Jankuhn  1959:  1490.

lmmerhin laot sich auch archaologisch belegen, dao Schleswig-Holstein vor
derv6lkervanderung, in der sogenannten R6mischen Kaiserzeit (Jankuhn 1979;
D6ring  u.  a.1996;  Genrich   1979),  relativ  dicht  besiedelt  war.  Aufgrund
unterschiedlicher Grabriten sowie unterschiedlicher Ausstattung der Bestatteten
mit Schmuck, Waffen und Gefaten und aufgrund der unterschiedlichen Keramik
hat man versucht, „Formenkreise`` oder Kulturprovinzen herauszuarbeiten. Diese
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Abb. 2.  Germanische Stamme aufgrund der Nachrichten von Tacitus (Nach Jankuhn  1979: 304).

Formenkreise,  etwa  der  „Fuhlsbdtteler  Kreis``,  der  ,,Oberjersdaler"  und  der
Thorsberger Kreis``,  lassen  sich  aber nicht  in  Deckung  bringen  mit schriftlich

dber[ieferten Stammen. Mit einiger Sicherheit lassen sich Stammesgebiete nur
ftlr die Sachsen  im  heutigen  Holstein und fdr die Angeln  in der gleichnamigen
Landschaft im 6stlichen Schleswig rekonstruieren.

Fur das 4. und 5. nachchristliche Jahrhundert ist die grooe Westwanderung
der  Sachsen  und  Angeln  mit  der  Eroberung  Britanniens  schriftlich  bezeugt.
Archaologisch  laot  sich  auch  nachweisen,  daR  die  Siedlungs-  wie  auch  die
Bestattungsintensitat stark nachlatst. Von Osten her wandern slawische Stamme
in die freigewordenen und nur noch eine Restbev6Ikerung aufweisenden Gebiete
ein, von Norden dfangen danische Stamme vor. Gleichzeitig werden die n6rdlichen
lnseln und wenig spater auch die angrenzenden Marschen von friesischen Siedlern
besetzt,  die vielleicht durch  die vorrtlckenden  Franken  aus  ihrem  friesischen
Kerngebiet vertrieben worden waren.
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Abb.  3.  Schleswig-Holstein  im frtlhen  Mittelalter (Nach  Mtiller-Wille  1991:  60).

Mit Eroberungskriegen Karls des Grof}en im Nordosten (vgl. zum folgenden
BrandvKltlver 1966) seines Reiches gerat Schleswig-Holstein ins Blickfeld der
frankischen  Geschichtsschreiber  (Abb.  3).  Nach  Eroberung  der sachsischen
Kernlande sudlich der Elbe versucht der Kaiser, auch die nordelbischen Sachsen
zu unterverfen. Er verbtlndet sich mit dem Stammesverband der Obotriten unter
ihrem Ftlrsten Drazko und bezwingt die Sachsen im Jahre 798 in der Schlacht auf
dem Schwentinefeld. In den Ffankischen Reichsannalen wird berichtet, Karl der
GroBe habe daraufhin den Slawen die nordelbischen Gebiete tlbertragen und
viele Sachsen umsiedeln lassen. Ob tatsachlich alle nordelbischen Sachsen das
Land verlassen muRten und ob tatsachlich an ihrer Stelle slawische Siedler in die
freigewordenen Gebiete nachrtlckten, wird von den Historikern stark bezweifelt.
Wir werden weiter unten bei der Beschreibung der Siedlungsgeschichte Hamburgs
daraufzuruckkommen.

Ftlr das Jahr 808 berichten die Ffankischen Reichsannalen von einem Einfall
des danischen K6nigs G6ttrik in das Obotritengebiet. Die Franken reagieren so fort
und schicken den Danen, zur Untersttltzung der Obotriten, ein Heer entgegen. Es
kommt aber zu  keiner Schlacht,  der Danenk6nig  weicht aus  und  kehrt  nach
Danemark, genauer: nach Haithabu, zurtlck, nachdem er die slawische Handels-
metropole Reric zerstort hatte. Wir erfahren weiter, daB ein Teil der Obotriten bereits
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vorher den  Danen  zinspflichtig war und  dao es eine  innerobotritische,  danen-
freundliche Opposition gjbt.

Der  Kaiser  laBt  daraufhin  erstmals  n6rdlich  der  Elbe  einen  Sttltzpunkt
einrichten, Esesfeld bei ltzehoe. Nach dem Tod des Danenk6nigs G6ttrik schlieBt
er  mit  dessen  Nachfolger  Hennig  einen  Waffenstillstand.  Das  sachsische
Siedlungsgebiet  n6rdlich  der  Elbe wird  dem  frankischen  Reich  einverleibt.  In
rascher Folge entstehen in Holstein und Dithmarschen drei Taufkirchen. Gleichzeitig
wird in Hamburg, dem Vorort der Holsten, im Jahre 831 ein Erzbistum eingerichtet,
mit dem Auftrag zur Missionsarbeit bei Normannen und Slawen. Erzbischof wird
der Corveyer Ansgar. Der „Apostel des Nordens`` unternimmt mehrere Missions-
reisen nach Danemark und Schweden und grtlndet mehrere Bisttlmer. Im Jahre
845 wird Hamburg von danischen Wikingern tlberfallen und gepltlndert, woraufhin
der Sitz des Erzbischofs nach Bremen verlegt wird. In der zweiten Halfte des 9.
Jahrhunderts geht die Offensive wiederum von den Danen aus, die Sachsen werden
im Jahre 880 vernichtend geschlagen.

Ftlr das slawische Siedlungsgebiet erfahren wir wenig aus den schriftlichen
Quellen.  Ftlr das  9.  Jahrhundert werden zwar einige  Ftlrstennamen,  namlich
Slawomir,  Dobemysl  und  Gostemysl,  ervahnt,  doch  bleibt unbekannt,  ob sie
ihre Unabhangigkeit gegentlber den Danen behaupten konnten. Von Missionsbe-
mtlhungen bei den Slawen erfahren wir nichts. Insgesamt muR festgestellt werden,
dab wir durch die schriftlichen Quellen nur sehr unvollkommen tiber die Bewohner
Schleswig-Holsteins im 8. und 9. Jahrhundert unterrichtet werden. Sowohl Slawen
als auch  Danen  und wohl auch die grooe Mehrheit der Sachsen und  Friesen
verveigerten sich der Christianisierung und entwickelten auch keine eigenstandige
Schriftlichkeit. Ftlr die Geschichtsschreiber des Frankenreiches hingegen waren
die Gebiete n6rdlich der Elbe sehr abgelegen und fanden Ervahnung nur bei grooen
politischen  (militarischen)  Ereignissen.  Auch  die  kurzen  Ervahnungen  in  den
Lebensbeschreibungen der Missionare oder in den Reiseberichten derjtldisch-
arabischen Kaufleute helfen nicht viel weiter. Somit sind wir fdr die Erforschung
der Siedlungsgeschichte der Friesen, Danen, Sachsen und Slawen weitgehend
auf andere Quellen  angewiesen,  namlich auf die Ergebnisse der Ortsnamen-
forschung und derArchaologie.

Beginnen wir mit den  Ortsnamen  (Jankuhn  1979).  Die  unterschiedlichen
Sprachen der Stamme ftlhrten zur Ausbildung unterschiedlicher Ortsnamen mit
stammestypischen  Endungen,  deren  Kartierung  werfvolle  Hinweise  auf die
jeweiligen siedlungsgebiete liefert. Auoerdem sind die sprachforscher in der Lage,
jene Ortsnamen herauszufiltern, deren Entstehung in die R6mische Kaiserzeit oder
in die V6lkervanderungszeit zurtlckgeht. Die Ortsnamen des frtlhen und hohen
Mittelalters belegen, daR die Nordfriesen auf den lnseln Sylt, Amrum und F6hr
lebten sowie die Festlandgebiete Eiderstedt, Alt-Nordstrand und den Kdstenbereich
stldlich und n6rdlich von Husum besiedelten. Ostlich davon tlberviegen danische
Ortsnamen, deren StJdgrenze im Mittelalter dem Danewerk folgend von Eckemforde
nach Husum verlief. Stldlich der Eider, in Dithmarschen, Holstein und Stormarn,
erhielten  die  D6rfer und  Flure  sachsische  Ortsnamen.  Ostlich  der Linie  Kiel/
Lauenburg herrschen noch heute slawische Ortsnamen vor.

Kommen wir zu den archaologischen Ergebnissen.  Im folgenden sollen die
Siedlungsbefunde der vier ethnischen Gruppen vorgestellt werden. Im wesentlichen
handelt es sich dabei urn die Ergebnisse von Ausgrabungen auf Burgplatzen, weil
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diese politischen und religi6sen Zentren zumeist gfoBeres Forschungsinteresse
erfuhren als die d6rflichen Siedlungen.

Das friesische  Siedlungsgebiet

Beginnen wir mit den Friesen im Nordwesten des heutigen Schleswig-Holsteins
(vgl. zum folgenden D6ring u. a.1996; Jankuhn 1957). Man nimmt an, daB geringe
Reste der eisenzeitlichen Bev6lkerung im Lande verblieben waren, obwohl ftlr

das  6.  und  frtJhe  7.  Jahrhundert

Abb.  4.   Frankisch-friesischer  Import  in   den
Ktlstengebieten  der  Nordsee   (Nach
Jankuhn  1957:  156).

tlberhaupt keine Funde voriiegen. Als
alteste  Befunde  des  frdhen  Mitte-
lalters  sind  Htlgelgraber  auf  den
lnseln  anzufuhren,  deren  sparliche
Funde  enge  Verbindungen  nach
Friesland  andeuten.  Die  friesische
Besiedlung    der    Marsch-    und
Moorgebiete  auf  dem   Festland
scheint  erst  spater  eingesetzt  zu
rlaben (Abb. 4).

Die imposantesten Bodendenk-
maler dieser Zeit sind aber eindeutig
die  machtigen  Ringwalle  auf  den
lnseln,  die  Lembecksburg  auf  F6hr
sowie   die   Tinnumburg   und   die
Archsumburg auf Sylt. Die archaolo-
gischen  Untersuchungen  in  der
Lembecksburg haben ergeben, daB
man  die  Befestigungen  wohl  in  der
ersten  Halfte  des  9.  Jahrhunderfs
errichtete, vermutlich als Reaktion auf
normannische Uberfelle. Die Anlagen
waren  nicht  dauernd  besiedelt,
sondern dienten als Fluchtburgen, in
die sich die Bev6Ikerung zurtlckziehen
konnte, sobald sich feindliche Flotten
naherten. Zurversorgung mit Frisch-

wasser wurden  Brunnen und  in der Mitte der Anlagen wasserftlhrende Tumpel
angelegt. Erst fur das 10. Jahrhundert lassen sich fur die Lembecksburg Hausbauten
nachweisen, deren Wande aus Soden bestanden. Die Hauser am inneren WallfuB
waren durch einen gepflasterten, ringformigen Weg untereinanderverbunden. Ein
zweiter Bautyp (kleinere ErdhtJgel mit Wall,  Graben und  Palisaden) geh6rt nicht
mehr zu den fur das frtJhe und hohe Mittelalter typischen volksburgen, sondern zu
den Herrenburgen, die nurvon einem Adeligen und seinem Gefolge bewohntwaren.
Dieser Burgentyp setzt eine soziale Differenzierung voraus, die kaum vor dem 11.
Jahrhunderf anzunehmen ist.

Uberdiewirfschaftlichenverhaltnissewissenwirnichtsehrviel.DieAuswertung
der Tierknochen von der Lembecksburg belegt einen verhaltnismaoig hohen Anteil
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von Wildtierknochen (29 %) gegentlber den Knochen von Haustieren (71 °/o). Ob
daraus gefolgert werden darf, dao die Bewohner dieser Burg im Vergleich zu den
Bewohnern anderer zeitgleicher siedlungen (Haithabu, Alt-Hamburg, Alt-Ldbeck)
tatsachlich noch in hohem MaBe von Jagd und Fischfang abhingen, kann hier
nicht diskutiert werden. Auifellig  ist in jedem  Falle die Zusammensetzung der
Wildtierknochen:  Es dominierten nicht Wildschwein,  Reh oder Hase, sondern,
wie  bei  einer  lnselsiedlung  nicht  anders  zu  ervarten,  die  Knochen  von
Meeressaugetieren, Wasserv6geln und Fischen. Auch Muscheln scheinen einen
starken Anteil an der Nahrungspalette gehabt zu haben. Aber auch bei den Friesen
ernahrte man sich tlberviegend von  Haustieren. Am haufigsten belegt ist das
Rind, es folgt das Schaf, wahrend das Schwein nur gering verfreten ist. Ackerbau
spielte wohl eine geringe Rolle, wenn auch durch Funde auf der Warft Tofting die
Gerste belegt ist.

Wahrend Landwirfschaft, Jagd und Fischfang vor allem tiber sich relativ schnell
im  Erdreich  zersetzende  organische  Funde  zu  belegen  sind,  k6nnen  wir den
Fernhandel besser nachweisen, weil die Handelsguter haufig aus anorganischen
Materialien bestehen und zudem leichter einer Kulturprovinz zuzuweisen sind. So
vervundert es auch  nicht,  daB zahlreiche  Munz- und  Schmuckfunde  intensive
Handelsbeziehungen zum Rheingebiet, aber auch nach England und in die Ostsee
bezeugen. Hinzu kommen ffankische Keramik, ffankische Glaser, Bronzeschltlssel
und Mtlhlsteinbruchsttlcke aus der Eifel. Die gefundenen Silberbamen und Silberringe
scheinen einem Gewichtssystem unterlegen zu haben, dao sich am Ore-Gewicht
von etwa 24 g orientierte, das auch in Haithabu galt. Vermutlich richteten sich die
friesischen Kaufleute nach dieser Norm, urn ihren Handel mit oder tJberden danischen
Handelsplatz an der Schlei zu fordern.

Fast nichts ist dber die religi6sen, politischen und sozialen Verhaltnisse der
Friesen bekannt. Die Christianisierung setzte erst im 10. Jahrhunderf ein, auf eine
beginnende soziale Differenzierung weisen unterschiedliche Grabformen hin. Man
nimmt  an,  daR  die  Friesen  nicht  v6llig  unabhangig  waren,  sondern  zum
Herrschaftsbereich der Danen geh6rten. So berichten die Annalen von Fulda,
dao ein normannischer Ftlrst, der bereits tiber Dorestad herrschte, auch mit dem
Gebiet zwischen Meer und Eider belehnt wurde. Ob dieser Herrschaftsanspruch
aber auch vor Off durchgesetzt werden konnte, bleibt unbekannt.

Das  danische  Siedlungsgebiet

Auch ftlr die danischen Siedlungsgebiete im 6stlichen Schleswig (vgl. zum
folgenden Jankuhn 1957) deutet sich archaologisch durch die abrupte Beendigung
der Belegung groBer eisenzeitlicher Friedh6fe die Abwanderung der vormals
hier siedelnden Menschen an. Es ist aber zu vermuten, dao diese an Grabfunden
arme Gegend keineswegs menschenleer war, wenn auch der gr6Bte Teil der
Bev6lkerung sich den Wanderungen angeschlossen haben mag. Abgesehen
von Haithabu scheint es aber keine gr6f}eren Zentren gegeben zu haben, es
dominierten in Angeln und Schwansen von weitreichenden Waldgebieten umge-
bene Siedlungskammern. Erst in jtlngster Zeit sind beiderseits der Schlei auch
d6rfliche Siedlungen ausgegraben worden, doch konzentrierte sich die Forschung
zunachst auf den  imposanten, durch die schriftlichen Quellen gut bezeugten
Handelsorf Haithabu.
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Abb. 5.  Der Halbkreiswall von  Haithabu  und seine Umgebung
(Nach  Jankuhn  1957:  195).

Als Erklarung fur die
Entstehung von Haithabu
wird  immer wieder  die
topographische  Situa-
tion angefuhrt, sicher zu
recht: Haithabu liegt am
westlichen  Ende  der
Schlei, eines natdriichen
Fjordes der ostsee. Hier
konnten   die   flachen
Boote des hohen Mitte-
Ialters die Eider und die
Treene bis in die Gegend
von  Hollingstedt  hinauf
fahren. Somit verblieben
ftlr  den  Landweg  zwi-
schen Nord-und Ostsee
nur  noch  etwa  15  kin.
Autserdem  verlief  hier
tiber einem Geestrdcken
auch  der  nordsudlich
ausgerichtete  Fernhan-
delsweg,dersogenannte
Heerveg,  anscheinend
schon seit der Bronzezeit
die  Hauptverkehrsver-
bindung  zwischen  dem
Kontinent  und  Skandi-
navien.

Die  Siedlung  wird
erstmals fur die Jahre 804 und 808 in den Ffankischen Reichsannalen ervahnt (vgl.
zum folgenden Jankuhn 1957. Elsner 1989). Ihre Zerst6rung durch die Obotriten
ist fur das Jahr 1066 tlberliefert. Die bereits seit 1900 in zahlreichen Kampagnen
immerwieder durchgefuhrten Ausgrabungen haben die Aussagen der schriftlichen
Quellen  im  wesentlichen  bestatigt.  Somit  ist  also  die  Besiedlungsdauer
gleichzusetzen  mit der Epoche der Wikinger zwischen  dem  spaten  8.  und  der
Mitte des 11. Jahrhunderts. Die Siedlung war zunachst durch eine n6rdlich gelegene
Hochburg geschdtzt worden, in die sich die Einwohner im Falle eines feindlichen
Angriffs zurdckziehen konnten. Die zeitliche Stellung dieses Ringwalls mit vermutlich
zwei Toren ist aber nicht endgdltig geklart worden.

Das Siedlungsareal selbst hat man erst urn die Mitte des 10. Jahrhunderfs
durch den bekannten, rd.1300 in langen Halbkreiswall befestigt, der vier Tore
aufwies und eine Flache von immerhin 24 ha einschloB (Abb. 5). Dieserwall wies
ursprtlnglich nur eine H6he von 2 in auf, erst bei spateren Ausbauphasen wurde
eine  H6he  von  tiber 7  in  erreicht.  Man  vermutet,  daB  der Wall  durch  einen
Wehrgang und auoen mit Verbretterungen oder Sodenpackungen gesichert war.
Im besonders gefahrdeten StJdwesten legte man zusatzlich einen Vorvall und
mehrere Graben als Annaherungshindernisse an. Die Wasserseite der Siedlung
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Abb. 6.  Rekonstruktion des  Ha fens in  Haithabu  (Nach  Elsner 1989:  111).

(Abb. 6) schtltzte man durch eine bogenformige Palisadenreihe im Wasser, rd. 2 i/2
in vom Ufer entfemt. Gleichzeitig bezog man Haithabu duroh einen Verbindungswall
in das Befestigungssystem des Danewerks ein.
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Abb.   7.  Konstruktionsmerkmale der Hauser in  Haithabu.  Nach  Elsner 1989,  26.

Haithabu wies bereits eindeutig stadtische Strukturen auf: Eine relativ dichte
Bebauung  mit  einem  planmaoig  angelegten  Wegesystem,  ein  Ha fen  mit
Landebrdcken fur die Fernhandelsschiffe und eine umfangreiche und differenzierte
handwerkliche Produktion. Hinzu kommen die schriftlich bezeugten Funktionen
des Orfes als administrativer und religi6ser Zentralort.  Man nimmt an, daf3 die
Zahl seiner standigen Bewohner bei etwa 1000 lag.

Die Hausbauten (Abb. 7) wiesen zumeist einen Raum, haufig aber auch zwei
oder drei Raume auf. Entsprechend unterschiedlich ist die tJberbaute Flache, sie
schwankt zwischen 50 und 120 m2. Die Hauser standen giebelstandig im mittleren
Teil der schmalen Grundstucke, im hinteren Teil befanden sich kleine Schuppen,
Stalle und Brunnen. Derwandaufbau der Hauser bestand zumeist aus Spaltbohlen,
die  auf Schwellbohlen  ruhten,  belegt  sind  aber auch  Flechtwerkwande.  Die
Brunnen errichtete man zumeist in Blockbauweise.

In den Jahren 1979/80 ist auch der Hafenbereich Haithabus grtlndlich unter-
sucht worden. Abgesehen von wikingerzeitlichen Schiffswracks und zahlreichem
Schiffszubeh6r  sowie  der oben  ervahnten  schtltzenden  .Palisaden  sind  die
Uberreste von langen,  rechtwinklig zum  Ufer in das Wasser hineinreichenden
Schiffsbrdcken nachgewiesen worden, die ein schwimmendes Anlegen der Schiffe
erlaubten und das Be-und Entladen erheblich erleichterten. Man nimmt an, dar}
auf diesen massiven Anlegern und Stegen Speicher-und Stapelhauser, vielleicht
sogar verkaufsbuden, standen.

Haithabu  war  eines  der  wichtigsten  Handelszentren  in  Nordeuropa.
Entsprechend vielfaltig sind auch die archaologischen Belege: Aus dem Norden
und Osten erreichten Wetzsteine, Bernstein, Speckstein, Eisenbarren, Schmuck,
Granatschiefer, Mtlhlsteine aus Granatschiefer und Rohprodukte fur die Kammher-
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Abb.   8.  Das Danewerk zwischen Schlei und  tTreene  (Nach  Elsner 1989:  36).

stellung die Siedlung, von Westen kamen Schmuck und Gagat, von Stlden und
Stldosten  Keramik,  Glas,  Silber-  und  Messingbarren,  Bleibarren,  Schmuck,
WalntJsse, Quecksilber, Karneol und Bergkristall. Durch die schriftlichen Quellen
ist auch der umfangreiche Sklavenhandel fur Haithabu bestens belegt. Organische
Handelsgtlterwie Wachs, Wein, Salz, Honig, Pelze oder Tuche sind archaologisch
nur selten nachzuweisen, aber ebenfalls fur Haithabu anzunehmen. Auch die
zahlreichen Mtlnzfunde und Ubemeste von Klappwaagen bezeugen einen intensiven
Handel. Es kommt hinzu, daB seit dem fruhen 9. Jahrhundert in Haithabu auch
Mtlnzen gepfagt wurden.

Die angefuhrten  importierten  Rohstoffe sind zum  groBen Teil  in  Haithabu
selbst weiterverarbeitet worden. Belegt sind u. a. die Kamm-und Nade[herstellung,
die 86ttcherei und Drechslerei, das Schmiedehandwerk, die Schmuckherstellung,
die Glasmacherei (Glasperlen und Hohlglaser) und die T6pferei. Der Um fang der
handwerklichen  Produktion scheint so groB gewesen zu sein,  daB ein  Export
eines Teils dieser Gtlter angenommen werden muo.

Haithabu  liegt im  auRersten  Sdden des danischen  Herrschaftsbereiches.
Sowohl  die  Siedlung  selbst  als  auch  die jtltische  Halbinsel  bedurften  eines
besonderen Schutzes vor feindlichen Angriffen von StJden. Die Landenge zwischen
den  Eider-Treene-Niederungen und der Schlei war nur annahernd 7 kin breit.
Bereits im 8. Jahrhundert begann man, diese Landbrtlcke durch ein System von
Graben,  Wallen  und  Palisaden  abzuriegeln,  das  sogenannte  Danewerk.  Die
Streckenfuhrung  (Abb.  8) wie auch die  Konstruktionsweise wurden  mehrfach
verandert,  bis  man  schlieBlich  sogar  Feldsteinmauern  und  bis  zu  7  in  hohe
Backsteinmauern mit Strebepfeilern und vorkragenden Wehrgangen errichtete,
dies allerdings erst in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts (Abb. 9).

Das sachsische Siedlungsgebiet

Stldlich des Danewerks lag das Siedlungsgebiet der nordelbischen Sachsen (vgl.
zum folgenden Jankuhn  1957; Genrich 1979). Abgesehen von den Marschen im
Westen  lagen  die  D6rfer,  welche  kleine  Siedlungskammern  bildeten,  inmitten
ausgedehnter Niederungs-und Waldgebiete auf der holsteinischen Geest. Zahlreiche
Ortsnamen  der Merowingerzeit  belegen,  dao  sich  die  nordelbischen  Sachsen
keinesfalls geschlossen den grotsen Wanderungen angeschlossen haben, sondern
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1

Abb.   9.  Verschiedene Ausbauphasen  des  Danewerks  (Nach  Elsner  1989:  37).

zum betfachtlichen Teil in ihrem alten Siedlungsgebiet blieben. Dennoch muB festgestellt
werden,  daB auch  hier fur das 7.  bis 9. Jahrhunderf im Vergleich zur R6mischen
Kaiserzeit weniger Gfaber belegt sind  und  daB  diese  nur noch  verhaltnismaBig
bescheiden ausgestattet waren. Bislang §ind auch nur sehrwenige Dorfanlagen aus
der  spatsachsischen  Zeit  des  8./9.`Jahrhunderts  ausgegraben  worden.  Die
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a            10          20m

Abb.10.  Grabungsplan  der  Stellerburg  in   Norderdithmarschen  (Nach Jankuhn  1957:  67).

Untersuchungen in Ehndorf bei Neumtlnster haben ergeben, daB es sich urn eine
weilerartige Ansiedlung  handelte,  die  auf einer  Flache von  rd.  1  ha  eine  dichte
Bebauung aus Grubenhausem mit Grundflachen von etwa 3x4 in aufwies.

Besser erforscht sind die Burganlagen der Sachsen, so etwa die Stellerburg
(Abb.10) und die 86kelnburg in Dithmarschen oder die Kaaksburg in Holstein.
Der Wall der Stellerburg besteht lediglich aus Grassoden, stutzende Holzeinbauten
fehlen. Erweist zwei Tore auf. Im lnneren sind insgesamt immerhin 20 Hausbauten
nachgewiesen worden, die vermutlich zwei Siedlungsphasen angeh6rten, einer
alteren mit soliden Wohnhausern und einerjtlngeren in einfacher Bauweise. Die
meisten  Hauser stehen  in  recht enger  Bebauung  mit den  Giebeln  zu  einem
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Abb.11.  Die  Siedlungsgeschichte  Hamburgs  vom  8.  bis  zum  11.  Jahrhundert  (Nach  Busch
1995:  23).

h6Izernen Weg. Wie bei den d6rflichen Siedlungen handelte es sich einerseits urn
relativ  kleine  Grubenhauser  mit  einer  Flache  von  rd.12  m2,  andererseits  urn
ebenerdige  Bauten  mit  Grundflachen  von  bis  zu  30  m2.  Die  Hauser wiesen
unterschiedliche Konstruktionsformen auf: Neben Pfostenbauten mit horizontalen
Verbohlungen derwande gab es Stabbauten mit starken, viereckig zugehauenen
Eckpfosten, in denen Schwell-und Rahmbohlen eingezapft waren. In den Nuten
dieses Rahmens steckten senkrechte Wandbohlen. AUBerdem sind Pfostenbauten
belegt, deren Wande aus Flechtwerk bestanden. Uber die Funktion der sachsischen
Burganlagen ist wenig bekannt. Bis auf die Stellerburg scheinen sie nicht standig
bewohnt gewesen zu sein, sondern erfullten die Funktion einer Fluchtburg.  Ob
sie daruber hinaus eine strategische Funktion als Sperrbefestigung oder ftlr die
Kontrolle von Handels-oder Heerstraoen hatten, bleibt vorlaufig hypothetisch.

Wenden wir uns der Hammaburg  (Abb.11) zu,  der einzigen  sachsischen
Burganlage, die bereits haufig bei den ffankischen Geschichtsschreibern Ervahnung
fand und schlieBIich zum Sitz des Erzbistums auserkoren wurde (Bracker 1987).
Die archaologischen Untersuchungen haben ergeben (Busch 1995; Schulz 1995),
dao auf dem Sporn zwischen Alster und Bille vom 6. bis zum spaten 8. Jahrhunderf
eine unbefestigte sachsische Siedlung bestand. Unweit dieser Siedlung legte man
eine Befestigung an, die aus einem inneren und einem aur}eren kreisformigen Graben
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bestand. Der innere Graben wies einen Durchmesservon nur48 in auf, zugeh6rige
Walle sind nicht erfaot worden. Die Gfaben selbst waren nur etwa 2 in tief und
allen falls 3 in breit. Spuren von Herdstellen deuten an, daB es eine Besiedlung des
lnnenraums gab. In der Grabenfullung fand sich neben sachsischer auch slawische
Keramik. Ob sie ausjener Zeit stammt, als angeblich Karl der GroBe Holstein und
Stormarn den Slawen tlberlassen hatte, bleibt spekulativ.

Uber der verfullten Grabenanlage errichtete man in den ersten Jahrzehnten
des 9. Jahrhunderts in zwei Bauphasen eine annahernd quadratische Holz-Erde-
Befestigung mit abgerundeten Ecken und einem Tor an der Westseite des Walles
(vgl. auch Schindler 1958). Der lnnenraum ergab ein Quadrat von etwa 80 x 80
in. Die Hoffnungen auf Siedlungsbefunde aus dem lnneren der Burg haben sich
nicht erfullt. Ervahnenswert sind allen falls vier Rechteckpfosten. Ob es sich dabei
urn die Uberreste jener von  Erzbischof Ansgar errichteten  Kirche handelt, die
beim Normannentlberfall im Jahre 845 zerst6rt worden war, kann nicht beantwortet
werden. Anscheinend sind beim Bau und beim Abbruch des frtlhgotischen Doms
alle alteren Befunde zerst6rt worden.

Zur  Befestigung,  zur eigentlichen  Hammaburg,  geh6rte  aber  noch  eine
westlich vorgelagerte Siedlung, ein suburbium. Diese Siedlung umfaBte zunachst
nur eine kleine  Flache von etwa 2 bis 3 ha.  Gegen  Mitte des 9. Jahrhunderts
beginnt man auch den n6rdlichen Rand der Reichenstraoeninsel zu bebauen, so
dab nunmehr insgesamt eine Siedlungsflache von etwa 4 ha erreicht worden sein
mag. Der Wikingerdberfall von 845 hat die kontinuierliche Besiedlung wohl nur
sehr kurzfristig unterbrechen k6nnen. Selbst den Dom scheint man so fort wieder
aufgebaut zu haben, wiederum wohl in Holz, wenn auch der Erzbischofssitz nach
Bremen verlegt wurde. Anscheinend hielt man diesen Ort doch fur zu unsicher,
eine richtige Einschatzung, wie die nachfolgenden Zerst6rungen Hamburgs durch
slawische Uberfalle zeigen sollten.

Das slawische Siedlungsgebiet

Ostlich der Sachsen, in den heutigen Landschaften Ostholstein und Lauenburg,
siedelten  die  slawischen  Stamme  der  Wagrier  und  Polaben,  beide  zum
Stammesverband  der  Obotriten  geh6rend.  Den  Grenzverlauf zwischen  den
sachsischen und slawischen Stammen hat der Geschichtsschreiber Adam von
Bremen detailliert wiedergegeben. Danach veriief die Grenze, der Limes Saxoniae,
von der Elbe bei Lauenburg nach Oldesloe, folgte der Trave nach Norden und
verlief westlich des P16ner Sees, bis schlieolich die Schwentine bis zur Ostsee die
Grenze bildete. Wenn auch der Verlauf kaum noch umstritten ist, konnte doch
tiber die  Frage  nach  der  Funktion  des  Limes  keine  Einigung  erzielt werden.
Wahrend einige Historiker im Limes die 6stliche Linie einervon Karl dem GroRen
angelegten Mark sehen, ohne Burgen, aber mit einer Bev6lkerung, die in standiger
Wachbereitschaft  und  unter  besonderen  Rechtsverhaltnissen  lebte,  glauben
andere,  daB  die  Grenze  von  Burgen  abgesichert  wurde  (Lammers  1955;
Matthiessen 1940,. Hofmeister 1927).

Das slawische Ostholstein ist keineswegs gleichmaoig besiedelt gewesen.
Fast menschenleere Waldgebiete wie die heutige Probstei und dicht bev6Ikerfe
landwirtschaftliche Zentren wie die Oldenburger Ebene bestanden nebeneinander.
Die  Historiker nehmen  an,  dao  die  von  Siedlungsforschern  nachgewiesenen
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Siedlungsbezirke identisch sind mit den „pagi`` oder ,,terrae``, welche uns Helmold
anlatslich der deutschen Kolonisation tlberliefert. Insgesamt mtlssen wir von etwa
20 Siedlungsbezirken ausgehen je nachdem, wie eng die Abgrenzungen gezogen
werden (Glaser 1 983).

Die  wagrischen  Burganlagen  haben  schon  frtlh  die  Aufmerksamkeit der
Forschung gefunden, da sie vielfach, wenn auch nicht immer namentlich, in den
schriftlichen Quellen ervahnt und des 6fteren als fast uneinnehmbar beschrieben
werden.  Es leuchtet ein, daR in Ostholstein zunachst die haufig bei AdarTi und
Helmold genannte Anlage von Alt-Ltlbeck untersucht wurde, doch folgten schon
bald erste Grabungen in Burgwallen, deren Existenz nie durch schriftliche Quellen
bezeugt wurde. Am An fang des 20. Jahrhunderts folgten die Untersuchungen
Schuchardts, Hofmeister versuchte als erster, u. a. die slawischen Wehranlagen
in  einem  Katalog  zusammenzufassen.  Hucke  konnte  erstmalig  durch  die
Keramikfunde  die  Burgen  zeitlich  einordnen,  Neugebauer faBte  in  mehreren
Publikationen die Ergebnisse der Grabungen in Alt-Ltlbeck zusammen, Struve
schlieBIich hat sich in zahlreichen Arbeiten den wagrischen Burganlagen, ihrer
Zeitstellung, den  Konstruktionen und  Funktionen gewidmet (Hofmeister 1917;
Hucke 1 938; Neugebauer 1 964/65; Struve 1 981 ).

Die Anzahl der bekannten wagrischen Burganlagen hat sich in den letzten 60
Jahren wesentlich erh6ht -Hucke kannte im Jahre  1938 an die zehn Anlagen,
Struve wuRte urn 1959/61  immerhin, 21  Burgen mit einiger Sicherheit als mittel-
oder spatslawisch einzuordnen. Bereits Struve hat aber noch einige Orte angegeben,
fur welche  entweder inzwischen  vernichtete  Burganlagen  belegt sind  oder die
aufgrund ihres Namens auf ehemaligen Befestigungen deuten. Vogel ist in seiner
im Jahre 1967 erschienenen Arbeit von 23 Burgwallen ausgegangen, insgesamt
aber dtlrfen wir wohl damit rechnen, daR dber 30 Anlagen existierten (Abb.12).

Wir verfugen  nur tiber eine einzige schriftliche Quelle zum  Burgenbau der
Elbslawen: lbrahim (Jacob 1927) berichtet, daR die Slawen in sumpfigen Gebieten
einen  Graben,  rund  oder viereckig,  aushoben  und  die  Erde  zu  einem  Wall
aufschdtteten.  Dieser sei  mit Planken  und  Pfahlen  befestigt worden,  bis er die
beabsichtigte H6he erreicht habe, hinzu sei noch eine h6lzerne Brdcke gekommen.
Diese  Schilderung  trifft  im  wesentlichen  zu,  doch  vermittelt  sie  einen  nur
unvollkommenen Eindruck von dem sehr komplizierten, technisch hochstehenden
und sehr autwendigen Burgenbau der Slawen. Vor allem die spatslawischen Burgen,
die man bevorzugt in Niederungen, auf lnseln oder Halbinseln errichtete, waren so
machtig und verfugten uber so komplizierfe h6lzerne Einbauten, dao sie von den
Zeitgenossen fur fast uneinnehmbar gehalten wurden. Ftlr die Errichtung dieser
gewaltigen Anlagen waren an die Hunderttausend Tagewerke notwendig.

Der Status der grooen elbslawischen Siedlungen, furwelche sich neben der
ftlrstlichen Burg auch Kaufmanns-und Handwerkervierfel nachweisen lassen, ist
bis heute in der Forschung sehr umstritten (zum folgenden Glaser 1983). In den
Arbeiten des 18. und frtJhen 19. Jahrhunderts werden den Slawen durchaus noch
Stadte zugestanden, entsprechend auch dem Stand der damaligen Forschung,
die sich noch nicht theoretisch mit dem Stadtbegriff auseinandergesetzt rlatte,
sondern wohl dazu neigte, jede gr60ere Siedlung als Stadt zu bezeichnen.

Seit  der  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  aber wird  die  Kolonisation  der
deutschen Ostgebiete in der Forschung zunehmend als historische GroBtat des
deutschen Volkes gewurdigt, insbesondere die zahlreichen Stadtgrundungen und
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Abb.12. Altslawische Burgen  in  Ostholstein  und    Lauenburg  (Nach  Muller-Wille  1991:  56).

Verleihungen  des  Stadtrechts  im  Kolonisationsgebiet  gelten  als  kulturelle
Leistungen.  So vervundert es  kaum,  daB die wirtschaftlichen  und  politischen
Zentren der Slawen kaum noch als Stadte angesehen wurden.

Dieser Tendenz  der  deutschen  Forschung  traten  schon  bald  vor  allem
polnische Wissenschaftler entgegen, aber auch deutsche Historiker mochten sich
der These von der slawischen Unfahigkeit zur Stadtbildung nicht anschlieBen.
Grundsatzlich  lassen sich zwei Thesen  unterscheiden:  a) die  Kolonialtheorie,
welche davon ausgeht, daB die Stadte 6stlich der Elbe erst aufgrund intensiver
Beeinflussung durch die deutsche Kultur entstanden oder sogar erst von deutschen
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Kolonisten gegrtlndet wurden, b) die Evolutionstheorie, welche darlegt, dao die
slawischen Stadte sich durchaus eigenstandig entwickelten.

Ftlr die  Entscheidung,  ob  es  sich  bei  einer frt]hgeschichtlichen  Siedlung
bereits urn eine Stadt handelte, k6nnen folgende Kriterien herangezogen werden:

1. Mittelpunkt intensiver landwirtschaftlicher Produktion
2. Politischer und administrativer Mittelpunkt eines gfoBeren Umlandes
3. Kultischer bzw. religi6ser Mittelpunkt
4. Mittelpunkt des Fernhandels, niedergelassene Kaufleute, Anschluts an die

grooenverkehrswege
5. Markt
6. Produktionszentrum, d. h. Niederlassung spezialisierter Handwerker
7. Befestigung des suburbiums
8. Dichte Bebauung, StraBen, innerraumliche Aufgliederung
9. Gfooere Einwohnerzahl
10.  Administrative  Selbstvervaltung  der Bewohner,  juristische  Trennung

zwischen Stadt und Land, Verleihung von Stadtrechten, Btlrgerbegriff
Von den zehn Kriterien treffen fur Oldenburg (Abb. 13 und 14) mit Sicherheit

sechs zu (1, 2, 3, 4, 5, 9), fur drei Punkte mtlssen weitere Grabungen abgewartet
werden. Der zehnte Punkt kann nicht beantwortet werden, am ehesten ist damit
zu rechnen, dab er nicht zutrifft. Auf Alt-Ltlbeck (Abb.15)  treffen die Punkte 2 bis
9 zu, Iediglich Punkt 1  muo ftlr Alt-Ltlbeck abgelehnt werden. Zu Punkt 10 IaBt
sich das gleiche wie bei Oldenburg sagen. Danach kann festgestellt werden, daB
beide  Siedlungen  das  Stadium  des  „Stadtkeims"  bereits  hinter  sich  hatten.
Eindeutig tlbervogen die stadtischen Elemente gegendber den landlichen, so
dao Oldenburg und Alt-Ltlbeck durchaus als Stadte im Sinne der obigen Defini-
tion bezeichnet werden kennen (Mtlller-Wille 1 991 ; Struve 1 988; Neugebauer 1 964/
65; Fehring 1988,` Kempke 1988).

Die erste Nachricht tiber einen Handelsort der Wagrierfindet sich m6glicherweise
in den Ffankischen Reichsannalen, wie oben bereits berichtet. Danach marschierte
der danische K6nig im Jahre 808, untersttltzt von unzufriedenen Obotriten, in das
slawische Gebiet ein und eroberte zwei Provinzen. Noch vor seinem Abzug zerst6rte
der K6nig einen an der Ktlste gelegenen Handelsplatz mit dem danischen Namen
Reric, welcher schon vor dem Krieg Abgaben an den K6nig zu leisten hatte. Die
Kaufleute wurden nach Sliesthorp (Haithabu) tlberftlhrt. Doch bereits fur das Jahr
809 berichten die Annalen wieder dber die Existenz des Handelsortes Reric -der
Platz scheint im Vorj.ahr nicht v6llig zerst6rt worden zu sein. AnschlieBend aber
wird Reric in keiner Quelle mehr genannt.

Natdrlich hat man versucht, den Ort zu lokalisieren.  Die Ubereinstimmung
des Namens „Reric" mit einer spateren  Bezeichnung Adams ftlr die Obotriten
(„Reregi``)  ftlhrte  dazu,  den  Ort  im  heutigen  Mecklenburg,  dem  damaligen
Siedlungsgebiet der eigentlichen Obotriten zu suchen (Herrmann 1972).  In der
neueren Forschung wurde vermutet, daB der frankische Bericht sich nur auf den
Burgwall Mecklenburg bei Wismar beziehen k6nnte.  Inzwischen aber ergeben
sich starke Hinweise auf eine Lokalisierung des Ortes bei GroB Str6mkendorf an
der Wismarer Bucht (Wietrzichowski 1993). Bereits 1938 aber hat Hucke darauf
hingewiesen, daB Reric auch mit Oldenburg identisch sein k6nnte.

Folgendes spricht fur die letzte These: Oldenburgs tlberragende Bedeutung
in der mittelslawischen Zeit ist unumstritten. Der Name Starigard gleich Oldenburg

230



Abb.13.  Siedlungsgeschichte Oldenburgs im frdhen und  hohen   Mittelalter (Nach Gabriel  1991: 77).
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Abb.  14.   Rekonstruktion der Oldenburg zu Beginn des 9. Jahrhunderts (Nach Struve und Tolocko
1991:   120).

Abb.15.  Burgwall  Alt-Ltlbeck,' Lageplan  (Nach  Neugebauer 1975  und  Fehring  1988:  43).
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deutet an, daB der Off schon im 10. Jahrhundert als sehr alt galt. Helmold berichtet,
dao die Wagrier einst die Obotriten, die Kessiner und sogar noch weiter entfernt
wohnende Stamme beherrschten. Nach Helmold richteten sich die Angriffe der
Danen und Sachsen zunachst immer gegen Oldenburg. Hierwurde anscheinend
das Zentrum des obotritischen Widerstandes vermutet. Bezeichnenderveise wurde
auch  nicht Mecklenburg,  sondern  Oldenburg  im  10.  Jahrhundert als Sitz des
Bischofs fur das ganze Obotritenland bestimmt. Auoerdem haben die Ausgrabun-
gen in Oldenburg ergeben, dao der Ort urn das Jahr 800 vortlbergehend durch
Brand zerst6rt wurde.  Ftlr die Lokalisierung  Rerics in Oldenburg spricht auch,
daB die Danen zwei Provinzen der Obotriten eroberten -am ehesten doch wohl
die n6rdlichen, Danemark benachbarten (vgl. auch Gabriel 1991 ).

Im 11. Jahrhundert hatte die Bedeutung Oldenburgs bereits abgenommen,
dennoch wird die Burg noch als Vorort der Wagrier bezeichnet. Der Ha fen scheint
immer noch bedeutend gewesen zu sein, denn Adam empfiehlt dem Reisenden,
sich in Schleswig oder Oldenburg einzuschiffen, wenn er nach lumne fahren wollte
-ein Hinweis, daB von diesen Stadten haufig, in mehr oderweniger regelmaoigen
Absfanden, Kaufleute nach lumne fuhren. Als Helmold im Jahre 1156 seinen Bischof
nach Oldenburg  begleitete, war der ehemalige Vorort aber bereits zu relativer
Bedeutungslosigkeit  herabgesunken.  Zwar erfahren wir,  dao  noch  immer die
Bewohner des Siedlungsbezirkes  hier jeden  Sonntag  ihren  Markt abzuhalten
pflegten, der wagrische Ftlrst Pribislawjedoch hatte sein Haus bereits in einem
anderen Ort. Im Jahre 1160 zog auch Bischof Gerold die Konsequenz aus dem
politischen  und wirtschaftlichen  Niedergang  Oldenburgs und  bat den  Herzog,
den Bischofssitz nach Ltlbeck verlegen zu dtlrfen.

OIdenburg  hatte  seine Vorrangstellung  schon  im  11.  Jahrhundert an  Alt-
Lubeck verloren,  dessen  erste  Ervahnung  fur die Zeit  urn  das  Jahr  1050  in
Zusammenhang mit der lnstitutionalisierung eines obotritischen Reiches unter
Gottschalk zu sehen ist. Aber erst wahrend der Regierungszeit Heinrichs (1093
bis 1127) wurde Alt-Ltlbeck zum Hauptsitz des Obotritenftlrsten gewahlt. Gegen
Ende des Jahrhunderts wuchs Alt-Lubeck zu einem bedeutenden Handelszentrum
heran -Helmold berichtet, daB der Ftlrst selbst eine ansehnliche Kaufmannssied-
lung auf dem anderen Ufer der Trave anlegte, welche auch eine eigene Kirche
erhielt. AUBerdem wird der Ha fen ervahnt.

Ausblick

Zum SchluB soll noch kurz auf die Frage nach dem Verbleib derjeweiligen Stamme
eingegangen werden,  die  hier in  Schleswig-Holstein  auf relativ engem  Raum
siedelten. Von den vier ethnischen Gruppen sind  heute noch drei vorhanden,
namlich die Friesen und die Danen, die als kleine sprachliche Minderheiten im
auBersten Norden Schleswig-Holsteins anerkannt sind und bestimmte kulturelle
und  politische  Minderheitenrechte  genieBen  und  vor  allem  die  Sachsen,  die
zunachst in das Frankische und spater in das Deutsche Reich integriert worden
waren. Den Sachsen bzw.  Deutschen ist es gelungen, ihr Siedlungsgebiet seit
dem 12. Jahrhundert nach Norden und Osten auszudehnen, und zwar auf Kosten
der danischen Sprachgruppe, vor allem aber zuungunsten der slawischen Stamme
im 6stlichen Landesteil.
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Nach jahrhundertelangen erbitterten militarischen Auseinandersetzungen mit
wechselndem Kriegsgltlck und nach gescheiterten Christianisierungsversuchen
begann in der Mitte des 12. Jahrhunderts jener ProzeB, den wir als ,,Deutsche
Ostsiedlung``  bezeichnen.  Ostholstein  und  Lauenburg wurden von  deutschen
Feudalherren erobert, im Jahre 1143 grtlndete man als erste deutsche Stadt an
der Ostsee LtJbeck, ausdrtlcklich als Nachfolgerin des slawischen Alt-LtJbeck.
Die slawische  Bev6lkerung wurde verdrangt,  vertrieben  und  umgesiedelt,  sie
untervarf  sich  schlieolich  der  Christianisierung  und  ging  schlieRlich  in  der
deutschen Bev6lkerung auf (Glaser 1982).  Dieser Prozefo einer umfassenden
Germanisierung war bereits  urn  1400  abgeschlossen.  Heute  erinnern  an  die
slawische Epoche unseres Landes nur noch die slawischen Orts-und Flurnamen,
die Doppelorte wie Klein Parin und Groo Parin sowie die imposanten Ringwalle
und Grabhugel.
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§IezvigaslHol§teinas Vlll-lx a.: fryzai, danai, ir slavai

MANFRED GLASER

Santrauka

Dabartinis vokietijos slezvigas-Hol§teinas (Schleswig-Holstein) uzima pietin? Jut-
Iandijos pusiasalio dal|.  Pietuose, vakaruose ir rytuose j| riboja natc]ralios van-
dens sienos (1  pav.). Tai tiltas tarp Siautes bei Baltijos jdros ir tarp Zemyno bei
Skandinavijos. Sitokia geografine padetis irj.os teikiamos galimybes leme ypatin-
ga§io regiono istorine svarba. Vlll-lx a. §iame regione gyveno skirtingos etnines
grupes: fryzai, danai, saksai ir slavai. Pries tai Cia buvo skirtingos germanugentys
bei jujunginiai (2 pav.). Slezvigas-Hol§teinas pateko i franku metra§tininku akirat|,
Karlui Didziajam pradejus grobiamuosius karus (3 pav.). Po 808 in. karalius |kore
pirmaj| atsparos punkta i §iaur? nuo Elbes-Esesfelda prie ltzehoe. Veliau prie
Franku. karalystes buvo prijungtos   ir kitos saksu gyvenvietes.  Labai greitai Cia
buvo pastatytos trys bazny6ios, o 831  in. Hamburge |kurta arkivyskupyste.

Apie slavu apgyventas Zemes i§ ra§ytiniu §altiniu Zinoma gana mazai.  IX a.
pamineti kai kurie kunigaik§6iuvardai,  apie krik§6ionybes misijas nieko nera§oma.

Etnines grupes i§siskiria ir archeologijos duomenimis. Seniausi ankstyvuluvi-
duramziu. paminklai yra saloje esantys pilkapiai. Ju radiniai rodo glaudzius ry§ius
su  Fryzija.  Fryzu gyvenvietes derlingose pajorio Zemese ir pelkynuose atsirado
veliau  (4  pav.).  |spodingiausi to laiko  paminklai yra galingi  piliakalniai  (Lembec-
ksburg, Archsumburg, Tinnumburg). Tyrimai Lembecksburge parode, jog |tvirtini-
mai Cia  buvo  pastatyti  IX a.  pirmojoje puseje.  Pradzioje buvusi sleptuve - rasti
§uliniai, viduryje buvo irengta cisterna.  Gyvenamieji namai atsirado tik X a.  Pasta-
tai stovejo pylimuvidineje puseje ir buvo apjuosti gristu Ziediniu keliu. Mazose pily-
se su Zemiu pylimais, grioviais bei palisadomis gyveno vietiniai kunigaik§6iai irju
kilmingieji su draugija. Tos pilaites atspindi Xl a. fryziLvisuomenes struktdra.

Palyginti didelis laukiniuzveriu kaulu kiekis  (29°/o), rodo, I.og, skirtingai nuo
kai  kuriu kitu to  meto  centru (Haithabu,  Alt-Hamburg,  Alt-L0beck),  fryzai  dar
pla6iai medziojo ir Zvejojo. Salu gyvenvietese dominuoja jt]ros Zveriu, vandens
pauk§6iu ir zuvu kaulai. Tarp naminiu gyvuliudaugiausia buvo galviju, aviu, maziau
-kiauliu.. Zemdirbyste C]kio struktc)roje rei§ke nedaug. Gausds monetu, papuo§a-
lu, keramikos, stiklo, bronziniu indu radiniai rodo buvus intensyvius prekybinius
ry§ius su  Pareine, Anglija ir Baltijos jdros kra§tais. Svorio sistema (24 g) Iiudija
Haithabu ir kitu Danijos centru itaka. Laidojimo formos atspindi socialin? visuo-
menes diferenciacija. Kra§to christianizacijos misijos prasidejo X a.

Danu apgyventa dalis rytiniame  Hol§teine,  kaip  ir kaimyniniai  kra§tai, vidu-
ramziais buvo i§tu§tejusi, nustota laidoti dideliuose dar gelezies amziaus kapiny-
nuose. Visgi  kra§tas neliko visai tu§6ias. I§skyrus Haithabu, didesnilLcentruatro-
do nebuvo -dominavo pla6iuose mi§kuose i§sides6iusios gyvenvie6iu grupes.

Haithabu buvo vakariniame slei (Schlei) -natdralaus Baltijos fiordo vakarinia-
me gale. Viduramziu plok§6iadugniai laivai galejo nuplaukti iki Hollingstedto apy-
Iinkiu, o iki Siaures joros dar likdavo apie 15 kin sausumos ruozas. Pietii-§iaures
kryptimi jau nuo bronzos amziaus pro Cia ejo prekybinis kelias -pagrindine trasa,
jungusi  kontinenta su  Skandinavija.  Haithabu  pirma karta paminetas  804  in.,
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o 1066 in. buvo obodritu sugriautas.  Nedidele gyvenviete pradzioje apsaugojo
piliakalnis. X a. viduryje gyvenviete buvo jau 24 ha dydzio, apsupta 1300 in ilgio
pusmenulio formos pylimu su keturiais vartais (5 pav.).  Pylimas pradzioje buvo
2  in,  veliau  i§kilo  iki  7  in  auk§6io.  Manoma, jog jis turejo  medines  gynybines
sienas,  o apa6ioje  kai  kur buvo  prie§pylimai  su  grioviais.  Nuo vandens  puses
miesta saugojo 2 in gylyje buvusiu palisadu puslankis (6 pav.).  Haithabu buvo
pylimu sujungtas ir su  Danu pylimo itvirtinimu sistema.  Haithabu ai§kiai  matyti
miestieti§ka struktt]ra: tankus apstatymas su planinga keliu sistema, uostas su
prieplaukomis jc]ru laivams, gausi ir diferencijuota amatininku produkcija, ra§yti-
njai paliudijimai apie Haithabu kaip administracin| ir religini centra. Manoma, kad
Haithabu gyveno apie 1 tokst. Zmoniu.

Pastatai (7 pav.) uzeme po viena, kartais po kelis siaurus sklypus,  uZ gyve-
namulu namu buvo okiniai pastatai ir §uliniai. Namu sienos dazniausiai darytos i§
skeltu lentu, sustatytu tarp horizontaliu rastu ir siju, pasitaike Zabais i§pintu sie-
nu. Suliniai rentiniai. Uoste, §alia prieplauku, yra buv? sandeliai ir prekybai skirti

pastatai. Rasta laivu liekanu ir daug su laivyba susijusiu daiktu.  Haithabu buvo
vienas svarbiausiu prekybos centru §iaures Europoje. Be ivairiuzaliavu, reikalin-
gu akmen|, raga bei metalus apdirbusiems amatininkams, i Haithabu buvo iveza-
mi organiniai  produktai,  prekiauj.ama vergais. Jau  lx a.  pradzioje Cia pradetos
kalti  monetos.

Sausumos sasmauka tarp Eider-Treene Zemumos  ir Slei upes buvo 7 kin
plo6io. Nuo Vlll a. Cia pradeta statyti grioviu, pylimu ir palisadu uztvara -vadina-
masis Danu pylimas. Jo kryptis (8 pav.) ir konstrukcija buvo ne karta kei6iama,
kol XII a. antrojoje puseje atsirado iki 7 in auk§6io akmenu ir plytu siena (9 pav.).

I pietus nuo Danu pylimo buvo saksu kra§tas. Vll-lx a. gyvenvie6iu skai6ius
Cia,  palyginti su  romeni§kuoju laikotarpiu, sumazejo. Tyrinejimai Noimiunsterio

(NeumtJnster) apylinkese  parode, jog saksai gyveno kaimo tipo apie  1  ha dy-
dzio kaimuose, tankiai apstatytuose pusiauzeminiais apie 3 x 4 in dydzio pasta-
tais.  Geriau  tyrineti  saksu  piliakalniai  (Stellerburg,  86kelnburg,  Kaaksburg)
(10 pav.). Stelerburgas turejo tik Zemiu pylimus su dviem vartais. Viduje yra bu-
v?s  medinis  kelias,  §alia  kurio  tankiai  stovejo  apie  20  pastatu.  Kaip  ir kaimo
gyvenvietese,  Cia  buvo  nedideliu (apie  12  m2)  pusiauzeminiu ir antzeminiu iki
30 m2 dydzio pastatu. Namai ivairiu konstrukciju: stulpiniai su horizontaliu rastu
sienomis, su ta§ytais sta6iakampiais stulpais kampuose, i kuriuos |leisti ta5ai ir
lentos. Pasitaike stulpiniu pastatu su pintomis sienomis. Atrodo, kad §ioje pilyje
nebuvo nuolat gyvenama.

Salia Hamaburgo (Hammaburg) (11  pav.) VI-VIll a. buvo neitvirtinta gyven-
viete su Zemiu pylimais,  apjuostais i§oriniu  ir vidiniu grioviu. Viduje yra stovej.?
pastatai. Griovyje rasta saksi§kos ir slavi§kos keramikos. IX a. ten pastatyti Ze-
miu ir medzio kvadrato formos apie 80x80 in dydzio itvirtinimai su vartais. Tarp
pastatu keturi yra sta6iakampiai, kuriu vienas gali bt]ti siejamas su arkivyskupo
Ansgaro pastatydinta ir 845 in. jau sugriauta bazny6ia.

1§ paties Hamaburgo liko tik papilys; pradzioje buves 2-3 ha dydzio,   lx a.
jis i§augo iki 4 ha.  Po 845 in. ten pastatyta katedra -arkivyskupo rezidencij.a.

I rytus nuo saksu gyveno vagru ir Elbes slavu gentys (Wagrier und polaben).
Jie buvo pasklid? Iabai netolygiai -mi§ku regionai buvo pustu§6iai, o Zemdirbystes
centrai (Oldenburgo zemuma) tankiai apgyventi. Yra zinoma per 30 vagru piliakal-
niu (12 pav.).  Ibrahimas rage, jog Elbes slavai pelketoje vietoje i§kasa apskrita
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arba  keturkampi griovi,  o Zem? supila i pylima.  §i sutvirtina auk§tomis lentu ir
stulpu sienomis, per griov| pastato tilta. Zemumose, salose arba pusiasaliuose
stovejusios galingai sutvirtintos slavu pilys tuo metu buvo beveik nepaimamos.
Tokiems  itvirtinimams  pastatyti  reikedavo  apie  §imta tdkstan6iu darbo  dienu.
Dabartiniais duomenimis, §iame regione ne viena slavugyvenviete neturejo visu
ankstyviesiems miestams bddingu bruozIL. Cia vokie6iq ir lenku tyrinetoju nuo-
mones i§siskiria:  pirmieji links manyti, jog i rytus nuo Elbes miestaj atsirado tik
veliau, vokie6iu itakoje; kiti taria miestus Cia atsiradus evoliucijos keliu, dar sla-
vi§kojeaplinkoje.

1§ de§imties ankstyviesiems miestams bt]dingu bruozu Oldenburgas tikrai
turi  bent  §e§is  (13,14  pav.).  Senajam  Liubekui  bodingi  bent  8  tokie  bruozai

(15 pav.). Franku analuose yra, atrodo, pirma Zinia (808 in.) apie vagru prekybos
centra Rerika (Reric). Jo lokalizacija problemi§ka -§io centro ie§kota dabartinio
Meklenburgo vietoje, Groo Str6mkendorfe, ta6iau labiausiai tiketina, jog tai Sta-
rigardloldenburgas. Apie tai kalba istoriniai §altiniai ir archeologine medziaga,
kuri liudija, jog apie 800 in. Sis centras sudege. Nuo Xl a. Starigard-OIdenburgas
sumenko, nors jo uostas vis dar buvo svarbus. 1160 in. vyskupo rezidencija persi-
kele i Liubeka, kuris pirmakarta paminetas 1050 in., o nuo Xl a. |gyja vis didesne
reik§me.

1§ keturiu etniniu kadaise Hol§teine gyvenusiu grupiu iki §iol i§liko trys: fry-
zai, danai ir saksai. Buvusiose slavu Zemese nuo Xll a. prasidejo karai -ju pa-
grindiniai centrai buvo sugriauti, dalis gyventoju i§varyta, kiti germanizuoti.

Verte V.  Zulkus

Von  Man fred  Glaser
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D-23539  Lubeck
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