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Heiko Steuer, Die Siidsiedlung von Haithabu. Studien zur fruhmittelalterlichen Keramik im 

Nordseekiistenbereich und in Schleswig-Holstein. Die Ausgrabungen in Haithabu 6. Karl Wachholtz Verlag, 

Neumunster 1974. 229 Seiten, 15 Textabbildungen, 107 Tafeln, 19 Karten, 18 Tabellen, 2 Beilagen.

Die 1969 als Gottinger Dissertation abgeschlossene Arbeit stellt sich, wie Titel und Untertitel anzeigen, zwei 

Aufgaben: zum einen die Publikation der 1962-1965 siidlich des Halbkreiswalles von Haithabu erfolgten Aus- 

grabung eines Siedlungskomplexes, und zum anderen eine monographische Bearbeitung der Keramik des 8. und 

9. Jahrh. im Raum zwischen Ostsee und Ijssel. Das erste der insgesamt sieben Kapitel bringt auf gut 40 Seiten 

eine Darlegung und Auswertung der Grabungsbefunde. Dabei wird auch das Material der beigabendatierten 

Graber des Siidgraberfeldes in Text und Bild vorgestellt und besonders im Hinblick auf die Chronologie ausge- 

wertet. Im iibrigen wird aber fur das Graberfeld, dessen raumliche Erstreckung sich mit der der Siedlungsbe- 

funde teilweise iiberschneidet, eine gesonderte Publikation in Aussicht gestellt. Die Siedlungsreste, im wesentli- 

chen Grubenhauser, werden, gestiitzt auf stratigraphische Uberschneid ungen, bauliche Befunde und vor allem 

eine Auswertung der Keramik, in zeitlich aufeinanderfolgende Gruppen aufgeteilt.

In einem zweiten Kapitel wird eine vom Verf. entwickelte Methode der Keramikbearbeitung erlautert, bei der 

die Form des Gefafies, besonders aber die Gestaltung des Randes, ferner auch die iiblicherweise makroskopisch 

erkennbaren Eigenschaften wie Brand, Magerung, Farbe und Oberflachenbehandlung durch einen Zahlen- 

schliissel erfafit werden. Erklarte Ziele dieses Schliisselsystems sind: 1. die Masse der fruhmittelalterlichen hand- 

gemachten Keramik, die, wie Verf. iiberzeugend feststellt, im Grunde gar keine Normung durch Typen kennt, 

zu beschreiben und zu rubrizieren ohne eine willkiirlich gesetzte Typenbildung; 2. die wechselnden Anteile der 

vorkommenden Formen in den jeweiligen Fundkomplexen darzustellen und auszuwerten. Im dritten Kapitel 

wird mit dieser Methode eine Reihe von Siedlungsplatzen analysiert. Darunter befinden sich solche mit ausge- 

pragter vertikaler Stratigraphie wie die Wurten Elisenhof und Hessens (letztere in einer Neubearbeitung), dane- 

ben horizontalstratigraphisch ergiebige, wie Neumiinster-Grotenkampf, und unstratifizierte.

In einem vierten, recht umfangreichen Kapitel werden die bislang, d. h. zur Zeit des Abschlusses der Arbeit, 

bekannten Datierungsmbglichkeiten der norddeutschen Keramik auf breiter Basis diskutiert. Seitdem hinzuge- 

kommene und zukiinftige Funde diirften wohl Erganzungen und Modifikationen, aber kaum grundsatzliche 

Anderungen mit sich bringen. Bemerkenswert ist vor allem die von Verf. herausgearbeitete chronologische Be- 

deutung der Muschelgruskeramik. Durch weitraumige Verbreitung und erheblichen Anted an der Gesamtfund- 

menge bildet diese Ware einen gut identifizierbaren Leithorizont. Die Laufzeit wird festgelegt vom spaten 

8. Jahrh. bis um 900, d. h. auf mehr als 100 Jahre, was, verglichen mit der Lebensdauer der Pingsdorfer Kera

mik und anderer Arten, schon eine verhaltnismafiig enge Eingrenzung bedeutet. Im Gefolge von R. Schindler 

charakterisiert Verf. die Muschelgrusware als Importkeramik, vermutet ihre Herstellung im hollandisch-nieder- 

sachsischen Bereich Frieslands und spricht ihr eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung 

des Kugeltopfes zu. Einer sorgfaltigen Uberpnifung bedarf noch die hier wie schon friiher mehrfach ausgespro- 

chene Identifizierung mit der von W. Winkelmann ftir Warendorf (Westf.) herausgestellten geglatteten roten 

Kugeltopfware. Moglicherweise konnte das Material der neuen Dorestad-Grabungen weitere Gesichtspunkte zu 

dieser Frage ergeben.

Zwei kurze Kapitel schliefien den keramischen Teil ab: Der Verbreitungsbereich der freihandgeformten Kera

mik des norddeutschen Typs wird umrissen und ein Versuch zu seiner Untergliederung in sechs Gebiete ge- 

macht. Uberzeugungskraft kann dieser Versuch nur ftir das engere Arbeitsgebiet beanspruchen, stidlich davon 

ist die Materialbasis noch zu schmal ftir ein Urteil. Wie schon an vielen Stellen des Buches, so wird auch hier 

der Leser nachdriicklich auf die noch unpublizierten, aller Voraussicht nach materialreichen und chronologisch 

ergiebigen Fundkomplexe aus Westfalen verwiesen. Wenn Verf. darauf aufmerksam macht, daft die Verbrei- 

tungsgrenze der freihandgeformten Keramik gegeniiber der frankischen Drehscheibenware mit der Reichsgrenze 

vor Beginn der Sachsenkriege zusammentrifft, so ist dies zwar bedenkenswert, doch mull auch darauf verwiesen 

werden, dafi eine ahnlich markante keramische Grenze am Oberrhein ohne Entsprechung durch eine zeitgends- 

sische politische Grenze von ahnlicher Bedeutung bleibt. Unser Kenntnisstand reicht wohl z. Zt. ftir eine um- 

fassende und tiefer schiirfende Behandlung der regionalen Differenzierungen noch nicht aus.

Ein besonders interessantes Thema spricht Verf. unter der Uberschrift ’die Versorgung mit Keramik' an. Das 

Material aus den Graberfeldern des Kiistenbereiches erlaubt es, gelegentlich Produkte eines Handwerkers wie- 

derzuerkennen. Die Lage der entsprechenden Fundorte zueinander, ferner die typologisch kaum beschreibbare, 

als Gesamteindruck erfahrbare Individualist einzelner Fundplatze spricht fur eine kleinraumige Struktur der 

Keramikversorgung in diesem Gebiet. Wahrend eines Zeitraumes von rund hundert Jahren wird mit der Mu

schelgruskeramik eine industrieahnliche Massenproduktion mit weitreichendem Fernhandel fafibar. Die brtlich 

gebundene Produktion besteht daneben fort und ubernimmt nach Fortfall der Handelskeramik wieder die ge- 

samte Versorgung.

Abschliefiend und unter Verarbeitung der bei der Keramikbearbeitung gewonnenen Gesichtspunkte geht Verf. 

auf die ’Siidsiedlung in der Geschichte Haithabus' ein, ein Kapitel, das der Leser mit besonderer Spannung er- 

wartet. Jeweils fiinf bis sieben Grubenhauser bestanden gleichzeitig. Wenn auch der urspriingliche Bestand ho

lier zu veransclagen ist, da weitere Hauser aufierhalb der Grabungsflache gelegen haben konnen und Verluste



816 Besprechungen

durch Bodenerosion eingetreten sind, so ist doch die Grbfie und damit auch die mogliche Bedeutung der Siid- 

siedlung im Prinzip festgelegt. Ihr Charakter als nichtagrarische, auf Handel und Gewerbe gerichtete Niederlas- 

sung wird herausgearbeitet, die Anfangsdatierung im spaten 8. Jahrh. prazisiert, d. h. etwas friiher als der um 

800 angesetzte Siedlungsbeginn im Kernbereich am Bachbett. Verschiedene Moglichkeiten, den Siidbefund in 

die Friihentwicklung Haithabus einzuordnen, werden diskutiert. Eine Entscheidung trifft Verf. angesichts des 

Standes der archaologischen Erforschung des Gesamtkomplexes nicht, er favorisiert aber ein Modell, wonach 

sich ’Wohn- und Siedlungseinheiten' aus jeweils mehreren kleinen Grubenhausern in der Flache westlich des 

Moors ausbreiten, ausgehend von Kristallisationskernen an den Bachlaufen und in lockerer Bebauung den We- 

gen folgend. Wie K. Schietzel inzwischen dargelegt hat, gilt die rationale, auf einheitliche Planung weisende 

Grundstiicksaufteilung im Bachbett-Bereich bereits fur die altesten Haus-Horizonte - anscheinend als Ergebnis 

einer ersten ’Umstrukturierung'. Eine zweite Neuordnung wird in das fortgeschrittene 9. Jahrh. gesetzt. Sie be- 

deutet eine Konzentration der bebauten Flache im Bereich des nachmaligen Halbkreiswalles. Im Gegensatz zur 

alteren Auffassung kann Verf. zeigen, dafi dieser ganze Bereich schon im 9. Jahrh. besiedelt war. Der Wall 

selbst, so hat er bereits an anderer Stelle ausgefiihrt, ist friihestens in der zweiten Halfte des 10. Jahrh. errichtet 

worden. Die Befestigung Haithabus fallt damit in die Zeit des aufkommenden Mauerbaues der Stadte. (Neuer- 

dings liegen absolute dendrochronologische Daten fiir Haithabu vor.)

Insgesamt liegt in dieser Arbeit ein beachtliches Werkstiick vor. Die methodischen Grundlagen sind iiberzeu- 

gend, die Durchfiihrung allgemein klug und umsichtig, das Material wird souveran beherrscht. Um so mehr ist 

zu bedauern, dafi es dem Verf. nicht vergonnt war, ein in sich abgerundetes Buch zu schreiben. Es ist dies eine 

Frage der aufieren Organisation des Buches, der wissenschaftlichen Okonomie, es ist vor allem ein Punkt, fiir 

den der Verf. einer Dissertation, wenn iiberhaupt, dann nur eingeschrankt die Verantwortung tragt. Gemeint ist 

dies: Als Basis fiir eine Monographic iiber die karolingerzeitliche Keramik Nordwestdeutschlands ware eine in

tensive Aufarbeitung der Wurt Elisenhof ohne Zweifel viel ergiebiger und iiberzeugender gewesen als das ver- 

gleichsweise karge Material von Haithabu-Siid. Auf der anderen Seite ware es vermutlich im Interesse einer 

Vorlage der Befunde giinstiger gewesen, Siedlung und Graberfeld gemeinsam zu behandeln, an Hand eines Ge- 

samtplanes und unter eingehenderer Vergegenwartigung der individuellen Gegebenheiten. Es ware dann viel- 

leicht nicht notig gewesen, den Leser auf eine Behandlung der Hausbefunde an anderer, spaterer Stelle zu ver- 

weisen, und umgekehrt einer geplanten Publikation des Graberfeldes hier weitgehend vorzugreifen. Aber natiir- 

lich ist es miifiig zu beklagen, dafi der Gang der Forschung und Publikation, von aufieren Bedingungen abhan- 

gig, nicht immer den idealen Forderungen wissenschaftlicher Systematik entspricht. Eine Frage geistiger Oko

nomie sollte es letztlich auch sein, ob das Steuersche Schliisselsystem als giiltige Handhabe zur kiinftigen Bear- 

beitung entsprechender Keramikvorkommen anzusehen ist. Der heuristische Wert ist unbestreitbar. Verf. hat in 

einer gesonderten Publikation (Nachr. aus Nieders. Urgesch. 1971) weitere, fiber den hier gegebenen Rahmen 

hinausgehende Moglichkeiten gezeigt. Andererseits ist nicht zu iibersehen, dafi auch ein so umsichtig und 

zweckentsprechend speziell fiir diese Keramik entwickeltes Instrument manche Charakteristika nicht erfafit. Ein 

Problem stellt auch die tabellarische Auswertung. Aus verstandlichen Griinden werden nicht samtliche katalogi- 

sierten Ziffernkombinationen in der Tabelle beriicksichtigt. Im Beispiel Haithabu-Siid sind es nur acht Rubri- 

ken. Damit wird aber nur etwa ein Drittel aller Randprofile prazise erfafit. Die iibrigen zwei Drittel hat Verf. 

nicht fortgelassen, sondern verwandten ’Typen‘ zugeordnet. Leider wird dies Verfahren und die dabei befolgten 

Gesichtspunkte nicht erlautert. Erwagt man, dafi von den etwa 225 theoretisch moglichen Kombinationen fiir 

Randformen in den Tabellen 26 tatsachlich auftreten, davon sieben nur selten, so scheint in der Praxis der Un- 

terschied zu konventionellen Typenbildungen nicht mehr allzu grofi. Erst die weitere Erprobung an geeigneten 

Fundkomplexen kann zeigen, ob das System weitere Entwicklungsmoglichkeiten in sich birgt, anders ausge- 

driickt, ob die vorliegende Arbeit mehr als Abschlufi der bisherigen oder als Beginn einer neuen Forschungs- 

epoche anzusehen ist. Fest steht aber, dafi die hier gewonnenen Erfahrungen eine Basis fiir jede weitere Diskus- 

sion iiber den Gegenstand darstellen.
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