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Herbert Jankuhn, Haith abu, ein Handelsplatz der Wikingerzeit. 

3. vollig neu bearbeitete Auflage. Neumunster 1956. 256 Seiten, 46 Abbildungen, 16 Ta- 

feln, 3 Plane.

Uber Haithabu und die dortigen Grabungen, die 1939 ein vorlauflges Ende fanden, hat 

H. Jankuhn mehrere Monographien vorgelegt (Wehranlagen der Wikingerzeit zwischen 

Schlei und Treene, 1937; Haithabu, Eine germanische Stadt der Friihzeit, 1. Aufl. 1937, 2. 

Aufl. 1938; Die Ausgrabungen in Haithabu 1937—1939, vorlaufiger Grabungsbericht, 1943). 

Die Aufarbeitung der Befunde und Funde ist im Gange, mehrere Vorberichte bzw. Ver- 

offentlichungen iiber Einzelfragen sind inzwischen erschienen, es seien genannt: E. Aner, 

Das Kammergraberfeld von Haithabu, Offa 10, 1952, 61 ff.; W. Hiibener, Die Keramik von 

Haithabu, ungedruckte Kieler Dissertation, 1951; ders., Zur Topographic von Haithabu, 

Germania 30, 1952, 76 ff. Bei diesem Stand der Haithabu-Forschung muBte ein neuer, zu- 

sammenfassender Bericht erwiinscht, ja erforderlich sein, zumal die genannten alteren Ar- 

beiten Jankuhns groBtenteils vergriffen sind. Diese dritte Auflage tragt nun den Untertitel 

’ein Handelsplatz der Wikingerzeit'. Als ihr besonderes Anliegen bezeichnet der Verf. (S. 13): 

’Dem Archaologen soli vor Augen gefiihrt werden, in welchem Umfange sich die Ergebnisse 

einer langjahrigen Ausgrabungstatigkeit in einen historischen Gesamtrahmen einfii"en las- 

sen. Dem Historiker wird hoffentlich deutlich werden, in welchem MaBe das sich ihm aus 

den historischen Quellen des hohen Mittelalters ergebende Bild von den Verhaltnissen Nord- 

und Nordosteuropas mit den Mitteln der archaologischen Forschung auf seine zeitlich weiter 

zuriickliegenden Voraussetzungen hin untersucht werden und erforscht werden muB.‘ Dem- 

entsn’-echend brin°! die Neuaufla°e, wenn auch teilweise stark "ekiirzt, Abschnitte fiber die 

Geschichte der Haithabuforschung, fiber die Denkmale im Gelande und fiber die Ergebnisse 

der Grabungen. Deutlich wird die Notwendigkeit von deren Fortsetzung klar, um z. B. den 

Margarethenwall, den sogenannten Bogenwall und die Thyraburg zu untersuchen, durch 

weitere Schnitte im Krummenwall, Hauptwall sowie im Halbkreiswall deren Perioden zu 

erhiirten und zu datieren, um den groBen Friedhof weiter aufzudecken, um die im Grund- 

wasser liegenden altesten Siedlungsschichten innerhalb und auBerhalb des Halbkreiswalles 

zu erforschen und damit zeitlich zu bestimmen, um die Zeitstellung der Hochburg zu erfah- 

ren. Auf typologische Untersuchung des Fundstoffes durfte weitgehend verzichtet werden. 

Erne Vermehrung der Abbildungen z. B. von Rekonstruktionen der verschiedenen Perioden 

des Halbkreiswalles nach dem derzeitigen Befund, von Baubefunden wie Brunnen und Bach- 

betteinfassung, von GieBergeraten und Gewichten, von den Hauptformen einheimischer und 

importierter Keramik und dergleichen ware wohl manchem Leser willkommen. Das gleiche 

gilt, wie es in den friiheren Auflagen geboten wurde, fur einen AbriB der geschichtlichen 

Ereignisse und Personlichkeiten in ihrer Ifickenhaften Uberlieferung, soweit sie Haithabu 

betreffen.

Damit sind wir am eigentlichen Anliegen des Buches angelangt, das keineswegs einfache 

Wechselverhaltnis zwischen dem Handelsplatz Haithabu und den sehr verschiedenen Kraf- 

ten politischer, wirtschaftlicher, religions- und kulturgeschichtlicher und geographischer 

Art, die ihn bedingen und auf ihn wirken, sowie das wiederum reclit komplexe Beziehungs- 

gefiige zwischen alien diesen Kraften mit ihren Akzent- und Schwerpunktverschiebungen im 

Laufe der Zeit so darzustellen, daB Haithabu immer Mittelpunkt der Betrachtung bleibt.
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Das ist dem Verfasser, der sich in den letzten Jahren bereits eindringlich mil handels- und 

wirtscliaftsgescliichtlichen Problemen befaBt hat (Sechs Karten zum Handel des 10. Jhs. im 

westlichen Ostseebecken, in: Archaeologia geographica 1, 1950, 8 ff. — Der frankisch-frie- 

sische Handel zur Ostsee im friihen Mittelalter, Vierteljahrsschr. f. Sozial- u. Wirtschafts- 

gesch. 40, 1953, 193 ff. — Zur Topographie friihmittelalterlicher Stadtanlagen im Norden 

und zur Soziologie ihrer Bewohner, in: Beitrage zur Kulturgeographie, Schmieder-Festschrift 

1953, 81 ff.), in seiner klaren und niichternen Diktion, die auch schwierige Sachverhalte dem 

Nichtfachmann verstandlich macht, ausgezeichnet gelungen. Das dichtgewirkte Netz dieser 

gegenseitigen Beziehungen, die iibrigens im Text manche Wiederholungen erfordern -—■ sie 

waren durch Seitenverweise wohl teilweise vermeidbar gewesen —, laBt sich in einer Be- 

sprechung kaum nachziehen. Das Herausgreifen einzelner Punkte muB die Gefahr der Ver- 

groberung und Vereinfachung der Sachverhalte in Kauf nehmen.

Hailhabu konnte •— nicht muBte: das wurde dem Wesen der Geschichte Zwang antun — 

nur an einem verkehrsmaBig pradestinierten Ort, als man eines solchen Platzes bedurfte 

und im Wik seine Form gefunden war, entstehen. In romischer Zeit war der Norden dem 

Handel erschlossen worden, das lieB sich nicht mehr vergessen, mochten auch die gehan- 

delten Waren Veranderungen in Art und Menge unterliegen. Bei der Schwerpunktverlagerung 

in den nordostfrankischen Raum im 7. Jahrhundert enstanden Handelsplatze, also W'ike 

wie Quentowic, das noch nicht lokalisiert ist, Dornburg auf Walcheren, dessen Name noch 

nicht feststeht, und Dorestad; ihnen hat der Verfasser eigene Abschnitte gewidmet. Als in- 

folge der Einfalle von Awaren und nachdringenden Slawen die Handelsverbindungen vom 

Siidosten zum Norden unterbrochen wurden, erlangte der Handel von der Nordseekiiste des 

frankisch-friesischen Gebietes erhohte Bedeutung. Er traf im Norden, d. h. auf der cimbri- 

schen Halbinsel und in Skandinavien, auf eine Bevolkerung, die seit vorgeschichtlicher Zeit 

manche Wandlung durchgemacht hatte. GroBere Abhangigkeit von Klimaanderungen gegen- 

iiber Mitteleuropa, dementsprechende Wandlungen in der Wirtschaftsweise, andererseits 

neue Moglichkeiten durch verbesserte Ackerbaugerate, Probleme der Bevolkerungsvermeh- 

rung bzw. Uberbevolkerung hat Verfasser auf Grund eigener und skandinavischer For- 

schungen, nicht in alien Einzelheiten iiberzeugend, skizziert. Immerhin nachweisbarer Lan- 

desausbau und steigende Bevolkerungszahl, zunehmende soziale Staffelung, die an der Ver- 

schiedenartigkeit der Grabausstattungen sichtbar wird, waren giinstige Voraussetzungen fur 

den Handelsplatz Haithabu. Hierzu trat im 7. Jahrhundert eine Schwerpunktverlagerung 

von Westnorwegen nach Mittelschweden. Dementsprechend stammen die altesten vorerst 

noch sparlichen Besiedlungsanzeichen, anscheinend westlicher Herkunft, aus dem 8. Jahr

hundert. Im 9. Jahrhundert bliiht der Ort auf. Er hat sich im Gegensatz zu Birka bald ver- 

anderten Verhaltnissen anzupassen verstanden, als Skandinavien nach dem Siidosten, d. h. 

mit Byzanz, der arabischen Welt, deren Handelsbereich gemessen an dem des Abendlandes 

unvergleichlich groBer war, und mit den Slawen in Handelsverkehr trat bzw. Tribute einzog, 

wahrend gleichzeitig der Westen durch die Wikingerziige erschiittert wurde. Verf. hat die 

Anhaltspunkte fiir diesen Umschwung iiberzeugend zusammengetragen. Um 1000 begann 

ein deutlicher Riickgang und um die Mitte des 11. Jahrhunderts ist Haithabu nach dem 

Ausgrabungsbefund in einer Brandkatastrophe zugrunde gegangen, die mit bestimmten 

historischen Ereignissen in wahrscheinliche Verbindung gebracht werden kann.

Hailhabu ist nach dem Grabungsbefund als offener Platz, anscheinend mit mehreren 

Siedlungsgruppen, an von Natur aus giinstiger Lage entstanden. Vielleicht diente die Hochburg 

als geschiitzter Fluchtort, wie in Dorestad und in Birka, in letzterer auch quellenmaBig ver- 

biirgt, doch bedarf das noch des archaologischen Nachweises. Dem entsprache, daB die 

Hochburg eben als ein nur fiir den Notfall eingerichteter Zufluchtsort kaum Funde erbracht 

hat, wie es bekanntlich bei vielen friihgeschichtlichen Befestigungsanlagen der Fall ist. 

Die eine Siedlungsgruppe am Bachlauf dehnt sich aus, der Halbkreiswall wird errichtet, 

zunachst noch schwach, nach einer ansprechenden Vermutung des Verf. vielleicht urspriing- 

lich nur eine Demarkationslinie des Marktfriedens. So ist also die Annahme von W. Vogel, 

daB es zwei Wik-Typen gabe, niimlich einen unbefestigten, wie Dornburg und Dorestad, und 

einen von vornherein als befestigten Handelsplatz gegriindeten, wie Birka und Haithabu, zu 

modifizieren. Dem steht nicht entgegen, daB jeder Ort, wie Verf. bemerkt, sein Lokalkolorit 

hat: Birka liegt in einer nach Ausweis der Bodenbefunde dicht besiedelten Gegend, dort 

wird auch der Nahmarkt seine Rolle gespielt haben. Haithabu wurde dagegen in einer da- 

mals fast unbewohnten Gegend angelegt. Ferner weist Verf. darauf hin, daB es auch noch 

einen weiteren Wik-Typ mit planmaBivem rechteckiffem StraBennetz, wiederum nach dem 

Ausgrabungsbefund erschlossen, gegeben hat wie Emden und Tiel. Ein weiteres wichtiges 

Ergebnis der in Haithabu veranstalteten Ausgrabungen ist, daB der Ort nicht nur, wie es
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W. Vogel und F. Rorig fur den Wik annahmen, voriibergehend von Fernkaufleuten aufge- 

sucht wurde. Vielmehr hat es dort eine standige, berufsmaBig und sozial differenzierte Be- 

volkerung — Jankuhn fiihrt Handler, Handwerker, Schiffer und Fuhrleute auf ■— gegeben. 

Diese Bevolkerung mufi nach der Ausdehnung der Siedlung, soweit die bisherigen Grabun- 

gen ein Urteil gestatten, und nach der auf 2000—5000 Bestattungen geschatzten Belegung 

des groBen Friedhofes fur damalige Zeiten verhaltnismaBig groB gewesen sein. Nach der 

Art der Grabbeigaben kann Verf. iibrigens auch Hinweise auf verschiedene ethnische Kom- 

ponenten in der Bevolkerung geltend machen, die mit den freilich sparlichen Quellenangaben 

in Einklang zu bringen sind.

Birka und Haithabu waren nicht nur Handelsplatze, sondern nachweislich jedenfalls zeit- 

weise Stiitzpunkte der Mission. Sie scheinen aber auch noch weitere Aufgaben erfiillt zu haben. 

In Haithabu wurde ein Glasofen nachgewiesen; es fanden sich zahlreiche GuBformen fiir 

Fibeln, Spangen, Anhanger und Schwert-Parierstangen sowie GieBergerate. Basaltlavamiihl- 

steine wurden wegen Gefahr der Zerbrechlichkeit auf dem Seetransport halbfertig eingefiihrt 

und hier fertiggestellt. Auffallend zahlreich, wie in den friesischen Wurten, sind Spinnwirtel 

und Webgewichte: sind hier wie dort uber den Hausbedarf hinaus Tuche zum Verkauf ge- 

fertigt worden? Als Rohmaterial wurde Hirschhorn eingefiihrt und daraus allerlei Gebrauchs- 

und Schmuckgerat hergestellt, das damals besonders beliebt war oder sich ungewohnlich 

zahlreich erhalten hat. Gilt hier die gleiche Frage? Schliefilich ergab die Untersuchung von 

Schlacken die Einfuhr schwedischen Erzes. Vielleicht hatte Verf. die Funktion Haithabus 

als Schwerpunkt der Produktion noch mehr hervorheben konnen. Freilich, die Gefahr des 

Schlusses ex silentio, der mangelnden Vergleichsmoglichkeit liegt hier nahe.

Kaum weniger Schwierigkeiten stehen auch dem Bemiihen entgegen, den Handel in seiner 

Struktur, als Teil der Wirtschaft zu erfassen. Immerhin kann der Handel fiir eine Zeit, in 

der archaologisches Material und Schriftquellen sich erganzen, wirklichkeitsnaher als fiir 

vorgeschichtliche Perioden herausgearbeitet werden, in deren Darstellungen er nur zu gern 

als Teil bzw. Hilfsmittel der typologischen Untersuchung erscheint. Mit Recht betont der 

Verf., dafi die archaologischen Tatsachen, vom Aussagewert der einzelnen Objekte abge- 

sehen, im wesentlichen durch ihre geographische Lagerung zu uns sprechen, daB die Kennt- 

nis der Handelswaren sehr liickenhaft ist, da die Bodenfunde nur einen Teil erschlieBen 

und die historischen Quellen recht unergiebig sind, dafi einerseits noch keine Massengiiter 

wie spiiter in der Hansezeit verhandelt wurden, anderseits aber auch der Import westlicher 

Schmucksachen nicht wesentliches Zeugnis, sondern nur Begleiterscheinung des Handels ist. 

Es war ein gliicklicher Gedanke, einschlagige Quellenstellen z. B. aus dem Ottar-Bericht, aus 

der Sage der Leute vom Lachswassertal, aus dem Bericht des Ibn Fadlan wiederzugeben. 

Besonders gut ist es dem Verf. gelungen, die Miinzen fiir die Geschichte des Handels nutz- 

bar zu machen, sogar zu Preisangaben fiir bestimmte Waren zu gelangen, d. h. die Kauf- 

kraft der Zahlungsmittel zu fixieren. Mit Hilfe der Miinzverbreitung ist es z. B. sehr wahr- 

scheinlich, daB auch in Haithabu der Sklavenhandel eine groBe Rolle gespielt haben muB. 

Bekanntlich wurden Slawen nach dem Westen und Norden wie auch menschliche Beute der 

Wikinger nach dem Norden verkauft. Wein, Tuche, Pelze, Keramik, Glaser, Miihlsteine, 

Waffen aus dem Westen, Speckstein aus dem Norden konnen als weitere Handelswaren 

namhaft gemacht werden. Wie sind sie bezahlt worden? Ist der Naturaltausch im Fern- 

handel, wie Verf. meint, gegeniiber Bezahlung mit Geldeswert, d. h. Gewichtssilber und 

Miinzen wirklich ganz zuriickgetreten? Konnte doch Verf. zeigen, wie manche Bezahlungs- 

bzw. Werthortungsweisen, zeitlich und raumlich gesehen, nebeneinander hergingen. Wah- 

rend z. B. Schatzfunde bei Haithabu im 10. Jahrhundert vorwiegend Miinzen enthalten, 

herrscht im westlichen Ostseegebiet sonst noch Silbergewicht vor. Fiir den ZufluB von 

Miinzen nach Haithabu und den Norden iiberhaupt konnen bisweilen bestimmte Umstande 

verantwortlich gemacht werden, wie z. B. der Bedarf der Mission oder das Einstromen ara- 

bischer Miinzen nach Wiedereroffnung der Handelswege nach dem Siidosten. Wie sehr man 

mit besonderen Umstanden rechnen muB, zeigt Verf. an Hand einer instruktiven graphischen 

Darstellung: In Haithabu werden in der zweiten Halfte des 10. Jahrhunderts arabische Miin

zen selten, die sogenannten Hedeby-Halbbrakteaten, deren Pragung in Haithabu ver- 

mutet wird, dagegen haufig. Nach Meinung des Verf. sind erstere eingeschmolzen worden, 

um bei Auspragung der letzteren einen Schlagschatz zu gewinnen. Oder waren vielleicht die 

Hedeby-Halbbrakteaten eine besonders begehrte Geldsorte, wofiir es an friihgeschichtlichen 

und volkerkundlichen Parallelen nicht fehlt, daB man ihre Auspragung forcierte?

Das mag geniigen, um zu ersehen, daB die Vermehrung und Bereicherung unseres Wis- 

sens ganz erheblich ist, wenn auch nach der Art des Quellenmaterials die Rolle, die der Han

del im Rahmen der Gesamtwirtschaft gespielt hat — wenn man eine solche Fragestellung
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nach modernen MaBstaben anlegt —, nur beschrankt erfahrbar wird. Jedenfalls zeichnet sich 

die Mogiichkeit ab, den Wirtschaftsstil oder vielleicht eher die Wirtschaftsstile jener Jahr- 

hunderte in den Griff zu bekommen. Hierzu stellt das vorliegende Buch zumindestens ein 

Prolegomenon dar. Diese neuen Erkenntnisse verdanken wir der Darstellungsgabe des Ver- 

fassers, einer Frucht eigener Forschungen und umfassender Beherrschung der Literalur.

Bonn. R. v. U s 1 a r.




