
Usedom und Wolin -zwei frdhstadtische
Zentren im OdermHndungsgebiet
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Das Gebiet an der unteren Oder mit den lnseln Wolin im Osten und Usedom im
Westen sowie mit dem umgebenden Festland und der n6rdlich bzw. nordwestlich
vorgelagerten  lnsel  Pltlgen  wurde  nachweislich  seit  dem  8.  Jh.  -zu
unterschiedlicher Zeit  einsetzend  -  von  den  aus  dem  Osten  bzw.  St]dosten
vordringenden  Slawen dicht und gleichmaBig  besiedelt.  Inwieweit bei diesem
Vorgang an eine restgermanische Vorbesiedlung direkt angekntlpft wurde bzw.
noch Germanen hier lebten und eine Kulturlandschaft in Teilen erhalten war, soll
hier nicht weiter er6rtert werden. Betrachtet man das Gesamtbild der slawischen
Besiedlung des genannten Raumes vom 8. bis zum 12./13. Jh., so treten recht
deutlich gewisse Schwerpunkte bzw. Konzentrationsfaume der Besiedlung hervor:
so auf Ptlgen, usedom, Wolin und in bestimmten Landstrichen des pommerschen
Festlandes. Die slawische Bev6lkerung dieses weitverzweigten und durch den
Greifswalder Bodden, das Oderhaff, die Peene und Dievenow stark gegliederten
Paumes  kam  aus verschiedenen  kulturell  gepragten  Herkunftsgebieten.  Sie
brachten einerseits die Sukower (bisher bekannt aus: Loddin, Ldtow Morgenitz,
Neppermin  Stolpe auf Usedom),  andererseits die Feldberger Keramik  (bisher
102 Fundplatze auf Usedom) mit. Inwieweit sie sich bei ihrer Einwanderung bereits
stammesmaBig organisiert hatten, laBt sich nicht erkennen. Auch fur die spatere
Zeit, als seit dem 9./10. Jh. das Odermdndungsgebiet in das Licht der schriftlichen
Uberlieferung tritt, werden wir dber die Stammeszugeh6rigkeit der hiesigen An-
wohner nur teilweise unterrichtet. Ptlgen und Teile des der lnsel vorgelagerten
Festlandes bis zur Barthe im Westen und zum FltlBchen Ryck im Stlden beim
spateren Greifswald geh6rten zum Stammesgebiet der Ranen. Auf der lnsel Wolin
lebte der Stamm der Woliner ovelunzani). Urn Stargard und Pyritz sowie Stettin
wohnten  die  Prisani  (Pyrizer).  Ostlich  der  lnsel  Wolin  treten  uns  sehr  unklar
tlberliefert die Pomoranen entgegen (Brdske 1955:162ff; Herrmann 1968:24ff).
Welchem Stamm geh6rten die Usedomer Slawen an? Und welchen Stammen
sind die Bewohner des Landes an der Peene zuzuordnen? Wir wissen es nicht!
AIIe  bisherigen  Versuche  dies  zu  klaren,  vermochten  die  Fachwelt  nicht  zu
t]berzeugen (Schroeder u. Hornemann 1973:35ff.).

M6glicherweise waren es die Wanzlower.  In der interpolierten Stiftungsur-
kunde ftlr das Bistum Havelberg 946/948 bzw. aus der Mitte des 12. Jh. wird der
Stldwestteil Usedoms als terra Wanzlow, als kleiner Burgbezirk, anstelle eines
Stammes ervahnt. Aus dem stldlichen Gebiet Usedoms kennen wir bisher 463
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slawische Fundplatze. Der Nordteil der lnsel erscheint als terra Bukow. Die Grenze
zwischen beiden lag wahrscheinlich zwischen Zempin und Koserow, so daB der
Gnitz, der Wolgaster Ort und der Peenemtlnder Paum mit bisher ca. 60 slawischen
Fundplatzen dazu geh6rten.

Schon sehr frtlh lag das Land an der Odermtlndung im BIickfeld der Skan-
dinavier. Alte Verbindungen seit den ersten nachchristlichen Jahrhunderten und
vor allem  in  der V6lkerwanderungszeit  bestanden  zum  pommerschen  Raum,
insbesondere wohl zu Ptlgen und zum PersantefluBgebiet. M6glicherveise wurden
diese Verbindungen nie ganzlich abgebrochen und mit der slawischen Besiedlung
seit dem 8. Jh. durch die Wikinger bis in das spate 10. Jh. immer weiter ausgebaut.

Gute  86den  in  Vorpommern  sowie  im  Pyritzer Weizackerkreis  und  die
"Kornkammern" GroBpolens lieferten alsbald groBe Uberschtlsse in den Ertragen

von Ackerbau und Viehhaltung. Ftlr die Verhandlung dieser Uberschtlsse bildeten
sich noch im 8. Jh. in unserem Gebiet mehrere Handelsplatze bzw. Frtlhstadte
heraus. Diese Handelsplatze waren das Ziel einheimischer Handler und Kaufleute,
vor  allem  aber  kamen  fremdlandische  hierher;  aus  Skandinavien,  aus  dem
baltischen  Gebiet,  aus  Arabien,  Byzanz  und  aus  dem  frankischen,  spater
ottonischen  deutschen  Pleich.  Zum  Teil  m6gen  sie  sich  hier von  Fall  zu  Fall
zeitweilig oder dauernd angesiedelt haben.

Aus dem von uns umrissenen Gebiet kennen wir bisher einige solcher Han-
delsplatze. Zu  nennen sind  Ralswiek auf Rtlgen,  Menzlin an der Peene, Wolin
auf der lnsel Wolin, Kolberg a. d. Persante und Usedom auf der lnsel Usedom.
Eine gewisse Bedeutung kommt auch Stettin zu. AIIe diese Platze existierten zu
einer  bestimmten  Zeit  und  besaBen  eine  konkrete,  m6gljcherveise  auf sie
abgestimmte Funktion innerhalb des frtlhmittelalterlichen Handelsnetzes in diesem
Teil des Ostseeanrainergebietes.  Die genannten Orte - zumeist mit,  aber auch
ohne Burganlage, jedenfalls mit einem Herrschaftsmittelpunkt verbunden, umgeben
mit weiteren Siedlungen, Gfaberfeldern, Hafenanlagen, Kultplatzen und in ein Land-
und Wasservegenetz eingebunden -bestanden nur z.T. zur gleichen Zeit.

Einige entstanden bereits im frtlhen 8. Jh. und verloren schon im Verlaufe
des  10.  Jh.  ihre  Bedeutung. Andere  konnten  sich  bis  in  das  11./12.  Jh.  mehr
schlecht als recht als Handelsorte und Frtlhstadte behaupten. Eine dritte Gruppe
erlebte erst im  11./12.  Jh.  eine  kurze,  aber intensive  BItlte.  Nur wenige dieser
Handelsorte  schafften  schlieBlich  den  Sprung  zur  deutsch-rechtlichen  Stadt:
entweder  mit  ldbischem  oder  magdeburgischem  Recht  bewidmete  spatere
Hansestadte  wie  Stettin,  Wolin,  Kolberg,  Wolgast  und  Usedom.  Allerdings
besaBen  nur  Stettin  und  Kolberg  auch  spater  eine  gewisse  Bedeutung
(Leciejewicz  1974  :209ff.).  Wolin  und  Usedom  sanken  seit  dem  13.  Jh.  zu
bedeutungslosen Kleinstadten herab. Unklar ist die Stellung der Burg Wolgast
im  11./12.  Jh.  Hier  bestand  wahrscheinlich  nur  eine  kleine  Rundburg  mit
Vorsiedlung auf einer Peeneinsel.

Ralswiek und Menzlin hatten ihre Blutezeit im 8. bis 9. Jh. bzw. 8. bzw.  10.
Jh.  Das  gleiche  trifft  mit  gewissen  Einschrankungen  auch  ftlr  Kolberg  zu
(Herrmann 1978:163ff; Schoknecht 1977; Leciejewicz 1962).

Die herausragende Bedeutung  im Odermtlndungsgebiet besaB seit dem
spaten 8. und vor allem 9. Jh. Wolin; dies bis weit in das 11. Jh. Hier dber Wolins
Aufstieg  und  BIdtezeit  sowie  innere  Struktur  und  Bedeutung  als  Fern-
handelsmetropole zu referieren, ware mtJBig. W. Filipowiak-der Ausgraber von
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Wolin -hat dies an verschiedenen Stellen und zuletzt zusammenfassend in einer
popularwissenschaftlich abgefaBten Monographie getan (Filipowiak u. Gundlach
1992).  Wir setzen  also  die  Ergebnisse  der  Grabungen  und  deren  bisherige
Ver6ffentlichungen als bekannt voraus.

Wolins Aufstieg begann an der Wende vom 7. zum 8. Jh. Der Handelsplatz
erlebte  im  9./10.  und  11.  Jh.  seine  h6chste  Bltlte  und  Bedeutung:  zentraler
Handelsplatz mit halbkreisformigem Wall, Hafen an der Dievenow, mit wohl zwei
slawischen Tempeln (?), "Vorstadten" als Handwerkerviertel seit dem 9. Jh. am
Silberberg sowie seit dem 8./9, Jh. st]dlich der Hauptsiedlung. Gescht]tzt wurde
Wolin im 8./9. Jh. durch eine Burg im st]dlichen Teil der Zentralsiedlung (heutige
Altstadt von Wolin). Sie wurde im 12. Jh. zerst6rt. Ihre ursprdngliche Funktion ist
unklar, ebenso ihre Beziehung zum Fernhandelsplatz. Erganzt wurde Wolin durch
Graberfelder  des  9.  -11.  Jh.  auf  dem  Galgenberg  (Htlgelgraber  mit
Urnenbestattung)  und  des  8./9.  bis  13.  Jh.  auf  dem  Mt]hlenberg  (einige
Brandgraber, vor allem K6rpergraber).

Die weitreichenden Handelsbeziehungen Wolins dokumentieren sich in den
zahlreichen  und  qualitatsvollen  lmportfunden,  die gegen  heimische Produkte
des Handwerks und die aus GroBpolen hier umgeschlagenen Landwirtschaft-
serzeugnisse hereinflossen: Stoff(reste) aus Skandinavien, Norddeutschland und
aus der Kiewer Rug, Brokatstoffreste aus Byzanz, Seidenreste aus China, Persien,
Syrien oder Byzanz, Kaurimuscheln aus dem Roten Meer, Glasperlen aus Syrien
und Agypten, Mt]nzen und Schmuck aus Arabien, Bergkristall-und Karneolperlen
aus dem Kaukasus, eif6rmige Klappern aus der Kiewer Pus, hufeisenformige
Bronzeschnallen, Bronzeschellen und Anhanger aus dem Baltikum, Speckstein
aus Norwegen, MetallgefaBe aus dem Pheinland, Mtlhlsteine aus Schlesien und
dem Sudetengebiet.

Gewichte und Klappwaage und Waagenteile aus der Zentralsiedlung sowie
vom Silberberg  belegen eindeutig das Handelsgeschehen vor Ort. Aus Wolin
und Umgebung liegen 15 Schatzfunde vor.

Die Woliner waren 967 durch den Piastenherzog Mieszko untervorfen wor-
den, und Wolin wuchs zur wichtigsten Handelsstadt des Piastenreiches heran.
Erst 1025 mit dem Tode Boleslaw Chrobrys erlangte Wolin die Unabhangigkeit
von Polen; befand sich aber wohl in dieser Zeit schon im allmahlichen Niedergang
begriffen.  Eine  standige  Schwachung  erfuhr  der  Handelsplatz  durch  die
Daneneinfalle seit 1043. Als Otto von Bamberg 1124 nach Julin (Wolin) kam, war
der Handelsort in seiner Bedeutung und Ausstrahlung eingeschrankt und vom
pommerschen  Herzog  beherrscht.  In  der 2.  Halfte des  11.  Jh.  war auch  der
wikingische Handel, zu dem Wolin ein Tor darstellte, zusammengebrochen.

Auch der Lutitzenbund kam in dieser Zeit zum Erliegen. Dadurch wurde der
Landverkehr zwischen mittlerer Elbe und Odermtlndungsgebiet besonders ft]r
die frankisch-friesisch-ottonischen  Kaufleute von  lnteresse.  Im  pommerschen
Raum m6gen davon Demmin, Usedom und Stettin profitiert haben.

Wolin  stagnierte  in  der  Entwicklung  und  wurde  durch  eine  starkere
Einbindung in den aufstrebenden pommerschen Herzogstaat seit Wartislaw I.
und Platbor I. vom reichen piastischen Hinterland abgesperrt. Otto von Bamberg
begrtJndete in Wolin eine Michaelikirche und legte damit den Grundstein ftlr ein
eigenes pommersches Bistum, das 1140 zuerst in Wolin durch Initiative Wartislaw
I. und Bischof Adalbert von lnnozenz 11. begrtlndet wurde. Eine Verwt]stung Wolins
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1170 durch die Danen unter Waldemar I. ftlhrte zur kurzfristigen Verlegung des
Bischofssitzes nach Usedom, von wo er 1176 endgdltig nach Kammin transferiert
wurde. i 177 und 1184 machten die Danen unter Waldemar I. und Bischof Absalon
von  Roskilde  Wolin  dem  Erdboden  gleich.  Wolin  entstand  lediglich  als
unbedeutende deutsch-rechtliche Kleinstadt im 13. Jh. wieder; 1279 von Bogislaw
IV. mit ldbischem Recht bewidmet.

Im Gegensatz zu Wolin fanden am Hauptort und frtlhstadtischem Zentrum
der lnsel  Usedom  bei der heutigen Stadt Usedom  bisher keine umfassenden
feldarchaologischen  Untersuchungen  statt.  Durch  das  lnstitut  ftlr Vor-  und
FrtJhgeschichte  der  Universitat  Greifswald  und  in  Zusammenarbeit  mit  der
Historischen  Kommission  fur  Pommern  wird  derzeit  ein  langerfristiges  Fors-
chungsprojekt "Usedom im frtlhpommerschen Herzogstaat und seine historische
und archaologische Erforschung" in Gang gesetzt. Bei der Vorarbeit zu diesem
Projekt haben wir uns bisher sehr intensiv mit der slawischen und frtlhdeutschen
Besiedlung  der  lnsel  Usedom  befaBt,  das  zum  Teil  recht  dicht  uberlieferte
schriftliche  Quellenmaterial  des  12.  und  13.  Jh.  ausgewertet  und  erste
naturwissenschaftliche  Untersuchungen  sowie  luftbildarchaologische
Erkundungen vornehmen lassen.

Die lnsel Usedom wurde im 8. Jh. von den Slawen besiedelt; wahrschein-
lich aber erst urn 800. Dies ergaben erste Pollenanalysen aus dem Umfeld des
Usedomer Sees. Als altester Fundniederschlag  begegnet uns sehr vereinzelt
Keramik vom Sukower Typ, vermehrt sodann Feldberger Keramik vor allem von
kleinen  Siedlungsplatzen  entlang  der  Stldseite  der  lnsel  am  Nordufer  des
Oderhaffes.  Schwerpunkte der Besiedlung  seit der  Mitte des 8.  Jh.  zeichnen
sich  dank  einer  intensiven  Gelandeprospektion  ehrenamtlicher  Bodendenk-
malpfleger auf der ganzen lnsel usedom vor allem im West-und Stldwestteil der
lnsel  ab.  Hier  bestand  ein  dichtes  Netz  alt-  und  spater  auch  jungslawischer
Besiedlung,  obwohl  die  lnsel  keine  besonders  guten  86den  ftlr  die
landwirtschaftliche Tatigkeit aufweist. Die lnsel insgesamt war in slawischer Zeit
offenbar starker durch Binnenseen und einem gr6Beren Achtervasser gegliedert
und m6glicherveise zeitweilig sogar durch Landdurchbrt]che zwischen Koserow
und Zempin in z\rvei Teile geteilt, die nicht nur dber die Peene und Swinemdndung
einen offenen Zugang zur Ostsee erm6glichten.

In altslawischer Zeit bestand auf der lnsel nur eine groBe H6henburg vom
Feldberger Typ  in  Mellenthin  als  Mittelpunkt  einer  groBen  Siedlungskammer.
Kleine jungslawische  Burgen  befanden  sich  bei  Stolpe  und  Neppermin,  die
ebenfalls den Mittelpunkt von Siedlungsgefilden bildeten.

Zentrum und  Mittelpunkt der lnsel bildete der Ort Usedom, das frt]hstad-
tische Zentrum am Usedomer See. Was zeichnet diesen Ort als frtlhstadtisches
Gebilde aus? Welche Bedeutung besaB er und wie war das Verhaltnis von Usedom
zu Wolin und den anderen Handelsplatzen des frL.Ihen bzw. hohen Mittelalters in
slawischer und slawisch-frtlhdeutscher Ubergangszeit?

Ahnlich  wie Wolin  bestand  auch  Usedom  in  slawischer Zeit  aus  einem
Komplex mehrerer zeitgleicher Siedlungen  und  einer groBen  Burganlage,  die
auf einer sehr flachen Talsandinsel in den Nordauslaufer des Usedomer Sees
hineingebaut wurde und in nattlrlicher Schutzlage an drei Seiten von offenem
Wasser umgeben war. Burg, Handelsplatz und weitere Siedlungen waren tiber
den  Peenestrom  und  die  Flehne bzw.  durch die Kehle an  der Kltlne und  den
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Usedomer See fur  die  Ostseeschiffahrt  sehr  bequem  zu  erreichen  (Lampe
1973:223ff;  Leube  1970:37ff).  Ebenso  wie  Wolin  lagen  Usedom,  aber  auch
Menzlin und Ralswiek nicht allzu fern von der offenen See.

Die Burg Usedom bestand wahrscheinlich aus einer kleinen, mit Wall und
Graben umgebenen Hauptburg von maximal 40 in Durchmesser im Stldwesten
und einer zwei-bis dreifach so groBen Vorburg im Nordosten, die wahrscheinlich
nur teilweise  mit  Mauer  bzw.  Palisade  befestigt war,  da  der  Usedomer See
unmittelbar bis an sie heranreichte, was entsprechende Bohrungen 1993 ergaben.
Diese Vorburg -der sogenannte Bauhof -ragt nur 2,5m tiber dem Wasserspiegel
hervor und  hat eine Ausdehnug von  120 x 180 in. Wahrend der Bauhof bis in
jtlngster  Zeit  ackerbaulich  genutzt  wurde,  tlberbaute  man  die  eigentliche
Hauptburg im spaten Mittelalter mit einem herzoglichen SchloB, das endgtJltig
im  17.  Jh.  zerst6rt  wurde.  Uber  die  Anfange  dieses  heutigen  sogenannten
SchloBberges wissen wir nichts. Nord6stlich der Vorburg -durch die verlandete
Siedlung getrennt -befindet sich eine weitere Vorburgsiedlung  (Mt]hlenberg),
die partiell untersucht wurde und in jungslawischer Zeit, im 11./12. Jh., bestand
(Leube 1964) . Im weiteren Umfeld der Burg bestanden in alt-und jungslawischer
Zeit weitere 15-20 kleinere Siedlungsplatze, deren Funktion und Zuordnung zum
Burg-Vorburg-Handelsplatz Usedom bisher nicht untersucht wurden. Diese Sied-
lungen lagen besonders an der Flehne, einer heute verlandeten Grabenniede-
rung n6rdlich der Burg zwischen Usedomer See und Peene.

Sddlich der Burg liegt auf der sogenannten Amtswiek, auf einer Flache von
260  x  140  in  die  slawische  Siedlung.  Hier  konnte  im  Gefolge  des  Baus von
Einfamilienhausern eine Besiedlung vom 8. bis 12. Jh. erkannt werden  (Leube
1967). Hinweise auf slawische Graber liegen bisher aus der Siedlungskammer
urn Usedom nicht vor.

Was hebt usedom von den anderen Siedlungsplatzen als Zentrum ab? Aus
dem Umkreis von Burg und Vorburg und nahegelegenen Siedlungen bzw. deren
Nachbarschaft sind seit dem spaten 19. Jh. mehrere Mtlnzschatze bekannt. Die
Mehrzahl dieser z.T. recht groBen Schatze -was sowohl das Gesamtgewicht als
auch  die  Herkunft  der  darin  enthaltenen  Mtlnzen  und  des  Hacksilbers  bzw.
zerhackten  oder  unzerteilten  Schmuckes  anbelangt - datieren  aus  der Zeit
zwischen 970 bis kurz nach 1100. Die lnsel Usedom geh6rt im lutitzischen und
pomoranischen Gebiet zu den Raumen, die fur diese Zeit die gr6Bte Haufung
von  Schatzfunden  neben  dem  brandenburgischen  Havelgebiet,  dem
Ukranenland  und  der  lnsel  Wolin  autweisen.  Aus  Usedom  und  dem  Umfeld
kennen  wir  mehrere  Klappwaagen  bzw.  Waagenteile  und  eine  Anzahl  von
Gewichten. Als besonderer Schatzfund liegt aus Peenemtlnde aus der Zeit urn
oder   vor   970   ein   Gold fund,   bestehend   aus   7   1/2   Armringen   und
F}ingbruchsttlcken,  vor,  der aus Schonen  oder Blekinge auf dem Wege  nach
Usedom oder Menzlin vergraben wurde (Stubenrauch 1909).

Usedom lag an der via regia, die aus dem sachsisch-obodritischen Gebiet
an der Niederelbe durch Mecklenburg und Pommern stldlich der Ostsee ft]hrte
und Demmin, Menzlin (?), usedom und Wolin bertlhrte und bis weit in das Gebiet
der Pruzzen ftlhrte. Auf die auBerordentlich gtlnstige Verkehrslage zu Schiff tiber
Oder und Peene zur offenen See nach Skandinavien wurde schon hingewiesen.
Ein Hafen mit Anlegeplatzen wird von uns an der Nordseite der Vorburg -des
Bauhofes -vermutet, wo die Bohrungen entsprechende lndizien erbrachten und
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eine geschtltzte Anlegem6glichkeit vorhanden gewesen sein dt]rfte. Eine kleine
Sondierung  von  4x4  in  in  Zusammenhang  mit  dem  Bau  einer  Klargrube  im
Stldwestteil  des  Bauhofes  ergab  einen  Kulturschichtenaufbau  von  2,2  in
Machtigkeit dber dem Anstehenden, wo eine Besiedlung kurz vor dem 11. Jh.
einsetzte;  was aber fur das  nord6stlich  gelegene Zentrum  der Vorburg  nicht
zutreffen muB. Hier dtJrfte bereits im 9./10. Jh. eine Besiedlung begonnen haben.
Leider  konnten  hier  bisher  keine  Grabungen  angesetzt  werden.  AIIjahrliche
Fundablesungen  erbrachten vor allem  Scherbenmaterial  des  11./12.  Jh.  und
vereinzelt des 9./10. Jh. Offenbar wurden durch die Beackerung tiefere Schichten
mit Funden alterer Zeit noch nicht erfaBt und an die Oberflache gebracht.

Die  bisher  abgesammelten  Kleinfunde vom  Bauhof zeigen  auch  beim
Fundspektrum die herausragende Bedeuturig des Platzes als Gewerbeort und
Handelstreffpunkt (Lampe 1980 u.1991 ).

Bisher wurden gefunden: ein kleiner drejeckiger bronzener Messerschnei-
denbeschlag,  zahlreiche  Kamme,  Kammreste  und  Halbfertigprodukte  von
Kammen  (einzeilige  und  zweizeilige  Dreilagenkamme),  Knochennadeln,  ein
Steilkamm, eine Glasperle aus Skandinavien, ein BIeibarren, eine von 2 Seiten
nutzbare  GUBform  (auf  der  einen  Seite  fur  Bleibarren  auf  der  anderen  ft]r
Schmuck), zahlreiche Rohbernsteine, bearbeitete Bernsteine, Bernsteinanhanger
und zwei Bernsteinkreuze, 49 Spinnwirtel, 7 davon aus importiertem Sandstein,
ein bemaltes Ei aus der Kiewer Rug, ein bronzener Schreibgriffel, Karneol-und
Bergkristallperlen,  Glasfingerringe,  eine  tonnenf6rmige  Glasperle  und
Glasschmelzreste,  ein  niederelbischer Agrippiner,  Schleif-  und  Wetzsteine,
Schlittknochenbruchstt]cke,  Peste von  Schnallen,  eiserne  Messer u.  a.  Diese
Funde  werden  noch  durch  weitere  bemerkenswerte  aus  der  Siedlung  am
Mtlhlenberg  nord6stlich  des  Bauhofes  erganzt,  wo  Eisenverarbeitung
nachgewiesen werden konnte und eine halbe Silbermtlnze des 11.  bis frtlhen
12. Jh. (Nachahmung eines K6lner Pfennigs) sowie Teile einer Bronzeklappwaa-
ge, eines Dreh-und Hakenschlt]ssels und ein Gewicht geborgen wurden.

Bei Notbergungen auf der Amtswiek stldlich des SchloBberges konnte eine
Besiedlung aus dem 9. -12. Jh. stratigraphisch erfaBt werden. Auch hier fanden sich
einige  bemerkenswerte  lmportfunde:  so  das zergltlhte  Fragment einer skan-
dinavischen runden (finnischen) Buckelfibel, die zwischen 800 und 1050 datiert ist.

Es wird  bereits  aus  den  bisherigen  Funden  deutlich,  daB zur  Burg  min-
destens zwei bis drei Siedlungen, z.T. wohl befestigt wie der Bauhof, geh6rten,
die als Handwerkersiedlungen bzw. Nah-und/oder Fernhandelsmarkt dienten.

Betrachtet man nun die schriftliche Uberlieferung zu Usedom, so wird die
Bedeutung  des Ortes vor allem  im  11./12.  und frtlhen  13.  Jh.  noch  erheblich
hervorgehoben und seine frdhstadtische Stel[ung unterstrichent .

Die Burg  Usedom war zusammen  mit Demmin,  Wolgast und  Stettin  der
beliebteste Aufenthaltsort der pommerschen Herz6ge von Wartislaw I.  (+ 1136
o.  nach  1147),  Bogislaw  I.(+1187),  Kasimir I.  (+1180),  Ratibor I.  (+1156)  und

1  Zur nachfolgenden schriftlichen Uberlieferung von Usedom und Kloster Grobe vgl. die

Angaben im Pommerschen Urkundenbuch, Bd.I, 2.Auflage. Neu bearbeitet von K. Con-
rad, K6ln-Wien 1970, S.51 ff. sowie M. Wehrmann 1919, S.59ff; H. Hoogeweg 1925, S.260ff
und J. Petersohn  1979, S.217ff und 371ff.
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wohl auch  noch von  Bogislaw 11.  (+1220)  und  Kasimir 11.  (+1219)  und zuletzt
Barmin  I.  (+1278). Auf der Burg wurde  haufig  Hot gehalten  und geurkundet,
und hier traf sich der Adel der Pommern mit dem Herzog.

Die 2. Missionsreise von Cmo von Bamberg hatte Usedom zum Ziel, das er
tiber Magdeburg -Havelberg -das Mt]ritzgebiet und Demmin erreichte, und wo er
auf einem Landtag unter Wartislaw I.1128 eine Massentaute pommerscher Adliger
und viel Volkes vornahm.  Uber die Zerst6rung  eines  heidnischen Tempels  in
Usedom  erfahren wir dabei  nichts.  In  Usedom  soll  er eine  Kirche gegrt]ndet
haben. Von Usedom  begab er sich nach Wolgast und Gtltzkow, spater nach
Stettin  und  Wolin.  Noch  unter  Wartislaw  I.,  der  sich  von  der  piastischen
Vorherrschaft tiber Pommern losgesagt und sein Herrschaftsgebiet tiber die Oder
nach Westen ausgebaut hatte, wurde die Grtlndung eines pommerschen Bistums
angestrebt, das 1140 in Wolin begrtlndet wurde, aber ftlr kurze Zeit nach Wolins
Zerst6rung -siehe oben -bis 1176 nach Usedom verlegt worden war, ehe es
endgtlltig  nach  Kammin  kam.  Nach  der  Ermordung  Wartislaw  I.1136/1147
tlbernahm sein Bruder Ratibor I. die Regierung. Er wendete 1147 zusammen mit
Bischof Adalbert die Heere des Wendenkreuzzuges von Usedom und Pommern
ab,  indem er Klostergrtlndungen in Stolpe an der Peene (1153) vis a vis vom
langst ver6deten Menzlin und bei Usedom in der Vorstadt bzw. im Dorf Grobe
(urn 1155) in die Wege leitete. Usedom erlebte damit als Frtlhstadt, Herzogssitz,
Handelsplatz und auch als kirchlicher Mittelpunkt ft]r die weitere Slawenmission
eine besondere Polle. Kloster Grobe war als Hauskloster und Grablege ftlr die
Herzogsfamilie von hohem  Pang.  Im Kloster wurden wahrscheinlich Ratibor I.
und  Gemahlin  Pribislawa als Grunder von  Grobe,  der frtlh verstorbene Sohn
Bogislaw I., Wartislaw (11)  1187 und wohl auch Bogislaw I. und Kasimir I. nebst
Gattinnen  beigesetzt.  Usedom  erlebte  im  spaten  12.  und frt]hen  13. Jh.  eine
groBe Autwertung im Odermtlndungsgebiet, als Wolin schon darniederlag und
durch standige Daneneinfalle zerst6rt war.

Auch Usedom war von den Danen mehrfach bedroht worden, konnte sich
aber  1129/30  loskaufen  und  blieb von  einer Einnahme  und Zerst6rung vers-
chont.  Die  alteste  urkundliche  Erwahnung  Usedoms  erfolgte  in  der
Stiftungsurkunde ftlr das Bistum Wolin-Kammin 1140.

1164 verbrannten  die  Usedomer ihre  Burg  selbst,  damit sich  die erneut
eingefallenen Danen hier nicht festsetzen konnten.1166 legte Waldemar I. die
letzten Peste der Burg nieder.

1173 pltlnderten die Danen die Gegend urn Usedom.1177/78 wurde von
den Danen alles urn Usedom nierdergebrannt. Die Usedomer bauten offenbar
alsbald vieles wieder auf, sahen sich aber 1184 erneut von den Danen bedroht,
brannten selbst ihre ``suburbanos" nieder und verschanzten sich in der Burg. Mit
der Unterwerfung des Pommernherzoges 1185 unter die danische Oberhoheit
kehrt Pluhe ein. Usedom konnte sich als Burg-Frtlhstadt und Klosterort erholen!
Die  Burg,  die  nur  zeitweilig  von  den  Herz6gen  im  Zuge  der  im  Mittelalter
ausget]bten Reiseherrschaft aufgesucht wurde, vervalteten Kastellane, die von
1159 -1233  als slawische Adlige  erscheinen.  Danach  erlosch  die slawische
Burgenverfassung allmahlich. Die Burg verlor ihre Bedeutung an Wolgast und
Stettin  bzw.  Demmin  als  neue  Herrschaftsmittelpunkte.  Dieser Verlust  ging
offenbar auch mit dem Ende der slawischen Frtlhstadt einher.
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Lediglich das in Usedom vorhandene Kloster Grobe schtltzte den Ort vor dem
Abfall in eine v6llige Bedeutungslosigkeit. Neben dem Kloster und Resten der Burg
entfaltete sich die 1298 mit ltlbischem Recht bewidmete Kleinstadi Usedom.

Wo aber wurde das Kloster Grobe in Usedom urn 1155 gegrt]ndet? Diese
Frage konnten wir bis heute nicht eindeutig beantworten. 1159 erfahren wir, daB
es "in Grobe" gegrdndet wurde ("villa Groben") bei einer "taberna", einem Markt
und einer Zollstelle, die von Schiffen jenseits der Burg Usedom angefahren wurde.
1159,1168,1175 wird jeweils die Kirohe des Klosters in Grobe erwahnt: "ante castrum".

1177 war das Kloster verlassen. Es wurde neu mit M6nchen aus Havelberg
besetzt.

1184 beschloB Herzog Bogislaw I. die Verlegung des Klosters Grobe auf
den st]dlich von  Usedom am See gelegenen  Marienberg,  der 1187 auch als
Berg Watchowe bezeichnet wird.

1187 waren erst einige Teile des Klosters am neuen Ort errichtet. Auf dem
Friedhof wurde in diesem Jahr der frt]hverstorbene Sohn Bogislaws I. Wartislaw
(11.) bestattet. Wahrscheinlich wurden hier spater weitere Herz6ge beigesetzt.

Wo aber lag Grobe zuerst? Als Lagebeschreibung werden im Dorf Grobe,
in Usedom, im suburbium Usedom angegeben. Die traditionelle Annahme, Kioster
Grobe lag zuerst in der Amtswiek, laBt sich bislang archaologisch nicht halten.
Wir haben das Kloster an einem anderen Ort zu suchen; vielleicht naher an der
Burg, auf dem groBen Bauhof, im 6stlichen Auslaufer der heutigen Stadt oder
auf einer der nahgelegenen  slawischen  Siedlungen.  Umstritten  ist auch,  ob
tlberhaupt ab  1184 eine Verlegung  auf den  Marienberg  stattfand.  Sicher  ist
lediglich, daB das Kloster am Beginn des 14. Jh. in Usedom abgebrochen und
vollstandig  nach  Pudogla  verlegt  wurde.  An  den  alten,  frt]heren  beiden
Klosterstandorten wurden im spaten Mittelalter Memorialkapellen errichtet: eine
in Grobe und eine auf dem Marienberg.

Luftbilduntersuchungen erbrachten 1993 fur den Marienberg folgenden Be-
fund:  der  kleine flache  Ht]gel  am  Usedomer  See  war  durch  einen  Graben
abgesperrt und geschtltzt. Unmittelbar am See deutet sich ein kastenformiger,
untergliederter steinerner  Bau  an,  das  2.  Kloster Grobe  oder die  Reste  der
spatmittelalterlichen Kapelle. Weitere Luftbildaufnahmen und geomagnetische
Messungen werden hoffentlich Aufklarung bringen, ehe gezielte Grabungen in
den nachsten Jahren letzte Klarheit verschaffen werden. Die Suche nach dem 1.
Standort geht weiter!

Fassen wir zusammen, so k6nnen wir sagen, daB Usedom sich als slawis-
che Frt]hstadt und m6glicher Handelsort in einigen Punkten mit Wolin vergleichen
laBt  und  daB  Usedom,  das auf dem Wege  nach  Menzlin  lag,  ihm  im  10.  Jh.
m6glicherweise den Rang ablief, im 12. und frt]hen 13. Jh. bedeutender als Wolin
war und es schlieBlich ahnlich wie Wolin  im Verlaufe des  13. Jh.  das gleiche
Schicksal  ereilte,  namlich  eine  unbedeutende  Kleinstadt zu  werden.  Stettin,
Kolberg, Stargard, Greifswald, Demmin, Anklam, Wolgast und Stralsund geh6rte
die Zukunft im hansischen Zeitalter des hohen und spaten Mittelalters. Erst jetzt
bltlhten auch die Beziehungen nach Norden und zum Baltikum stark auf, die in
der Frtlhzeit nur archaologisch in undeutlichen Umrissen zu erkennen waren.
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Usedom ir Volin -du ankstyvwiu viduramziu centrai Oderio
Zemupyje

GONTER MANGELSDORF

Santrauka

Sritis Oderio Zemupyje su Volino sala rytuose ir Usedom sala vakaruose kaip ir
netoliese esati  Riugeno sala,  nuo VIII a.  buvo apgyventa slavu.  Biugenas ir jo
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apylinkes priklause Ranen gen6iai. Volino saloje gyveno volinie6iai (velunzani).
Stargarde  ir Pyrice  (Pyritz)  gyveno  prizanai  (Pyrizer).  I  rytus  nuo Volino  buvo
pamarenu Zemes. Iki §iol nezinoma, kokiai slavu gen6jai priklause Usedom. Gali
bdti, kad Cia gyveno vanclovo genties Zmones.

Oderio Ziotys nuo seno buvo lankomos skandinavu. Galima speti, kad §ie
tarpregioniniai  ry§iai visai nenutrc]ko ir jsikuriant 6ia slavams,  o nuo X a. jie vel
buvo pilnai atstatyti. Geros Zemes ir didelis dkinis uznugaris anksti sudare prie-
laidas sukurti vir§produkq Zemes dkyje ir skatino susikurtj prekybinius centrus -
ankstyvuosius miestus.

Juos lankydavo pirkliai i§ Skandinavijos, baltu kra§tu, Arabijos, Bizantijos,
i§ voki§kulu franku Zemiu. Tyrinejamame regione buvo keli svarbt]s centrai: Rals-
vikas, Menclinas, Volinas, Kolbergas, Usedomas, §6ecinas. Vieni i§ ju i§kilo Vlll a.
pr.  ir smuko jau X a„  kiti galejo i§silaikyti iki XI-XII a. Tre6ios grupes centrai su-
klestejo Xl-XII a., ta6iau veliau ir jie sumenko. Tik nedaugelis §iu prekybiniu cen-
tru peraugo i komunalinius miestus. Iki mazu miesteliu kategorijos XIII a. nusmu-
ko Volinas ir Usedomas.

Volino  kilimas  prasidejo Vll-VIII a.  riboje,  o  klest6jo jis  lx-X a.  riboje ir Xl  a.
Tuo metu ten buvo jtvirtinta regionines reik§mes prekyviete su prieplauka, atro-
do dviem slavi§komis §ventyklomis, "priemies6iais" su amatininku kvartalais nuo
lx a. Prekybos centra saugojo pilis, sugriauta XII a„ apylinkese Zinomi du kapi-
nynai.1025 in. Volinas tapo vyskupystes centru. Nuo 1170 in. miestas buvo ne
karta puldinetas ir sugriautas dank. Po to jis sumenko ir nuo XIIl a. Iiko tik mazu
miesteliu.1279  in.  Volinas  gavo  Liubeko  miesto teises.  Skirtingai  nuo Volino
Usedomas yra archeologi§kai i§samiai tyrinetas. Ankstyvajame slavi§kame peri-
ode saloje buvo tik viena pilis, dar kelios mazos pilys atsirado velyvajame slavi§-
kame periode. Usedomo centra ankstyvaisiais viduramziais sudare keliu gyven-
vie6iu kompleksas ir didele pilis, pastatyta Usedomo ezero saloje. Pilis ir gyven-
viete vidaus vandens keliais jungesi su netoliese buvusia jora. Usedomo gynybi-
ne sistema sudare nedidele (apie 40 in skersmens aik§tele) gerai sutvirtinta pa-
grindine pilis ir kelis kartus didesnis !tvirtintas prie§pilis. Atokiau buvo dar kelios
gyvenvietes. Apylinkese tuo metu buvo 15-20 mazu gyvenvie6iu. Slavu kapiny-
nu §alia Usedomo kol kas nerasta. §alia prie§pilio spejama buvus uosta. Kasine-
jimu metu buvo aptikta daug amatininkystes pedsaku, rasti dirbiniai i§ Skandina-
vijos,  Rusios, balti§ko gintaro ir jo dirbiniu.  Radiniai rodo §alia pilies buvus ma-
Ziausiai dvi-tris !tvirtintas gyvenvietes, kur gyveno amatininkai ir pirkliai.

Usedomo apylinkese rasta labai daug lobiu, kuriu dauguma skiriami 970-
1100 in. Iaikotarpiui, svarstykliu, svareliu. Usedomas buvo §alia vr.a regi.a, vedu-
sio i§ saksu ir odobritu teritorijos Elbes Zemupyje i prdsu Zemes.

Usedome anksti buvo pastatyta bazny6ia, o iki 1176 in. kuri laika 6ia buvo
vyskupystes centras perkeltas i§ Volino. Usedomas buvo ankstyvasis miestas,
prekybos centras, kunigaik§6io rezidencija ir baznytinis centras su vienuolynu,
suvaidines svarbia role krik§6ionybes platinime slavu tarpe. Usedoma XII a. ne
karta puldinejo danai, ta6iau  nezitirint to XII  a.  pab.  -XIll a. jis  klestejo ir pries
sunykstant XIIl a. buvo labai svarbus ankstyvasis miestas. Hanzos laikais vietoje
senulu centru i§kilo nauji miestai, tokie kaip §6ecinas,  Kolbergas,  Stargardas,
Greifsvaldas ir kiti, kurie prat?se Baltijos jt]ros prekybos tradicijas.
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