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Dem Kapitel liber tonometrische Untersuchungen kommt besondere Bedeutung zu. 

Verf. warnt allerdings gleich zu Beginn vor allzu hoch gespannten Erwartungen: Die 

Spieltechnik, die Stiicke, die auf den Floten gespielt wurden, und ihre Spieler sind nicht 

mehr zu ermitteln. Dock ist nach ihrer Ansicht jeder Versuch lohnend, „beim Vergleich 

der Tonskalen mehrerer Floten einem zugrundeliegenden Tonsystem auf die Spur zu 

kommen“ (S.51). Dieses Ziel wird in sehr sorgfaltigen Untersuchungen erreicht, deren 

Ergebnisse auf einer grolSen Tabelle (Nr. 13) zusammengestellt sind.

Diesem nur dem Fachmann auf dem Gebiet der Musikwissenschaft verstandlichen 

Kapitel folgt noch eine Zusammenfassung aller Ergebnisse der Arbeit. Manche Frage 

mugte offenbleiben, so z. B. die nach der Herkunft der Instrumente. Verf. betont, dal? 

nicht nur die Hirten und Bauern, sondern auch die Stadtbevolkerung Kernspaltfloten 

benutzte, dal? also in alien damals bekannten Siedlungsformen die Bewohner Musik mit 

derartigen Floten machten.

Ein ausfiihrlicher Katalog aller bis heute bekanntgewordenen Kernspaltfloten aus 

Knochen, soweit sie in mittel- und nordeuropaischen Museen liegen, schliel?t die Arbeit 

ab. Sie ist mit aul?erordentlicher Sorgfalt verfal?t worden. Zwar zerstort sie so manche 

Illusion, doch wird sie in Zukunft jeder in die Hand nehmen miissen, der sich mit den 

Anfangen der Musikgeschichte Europas befal?t.

Krefeld Renate Pirling

Corpus archaologischer Quellen zur Friihgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen 

Demokratischen Republik, herausgegeben von Joachim Herrmann und Peter Do

nat. 2. Lieferung: Bezirke Rostock (Ostteil), Neubrandenburg, bearbeitet von H. 

Berlekamp, E. Faust, E. Gringmuth-Dallmer, P.'Helfert, J. Herrmann, A. Hollnagel, 

W. Lampe, V. Schmidt, U. Schoknecht, H.-J. Stoll, H. Ullrich und D. Warnke. 

Akademie-Verlag, Berlin 1979. Textband: 605 Seiten, 98 Abbildungen und 1 Karte; 

Tafelband: 4 Seiten und 332Tafeln.

Corpus archaologischer Quellen zur Friihgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen 

Demokratischen Republik, herausgegeben von Joachim Herrmann und Peter 

Donat. 3. Lieferung: Bezirke Frankfurt, Potsdam, Berlin, bearbeitet von E. Faust, K. 

Grebe, J. Herrmann, G. Mangelsdorf, Ch. Plate, H. Seyer, H.-J. Stoll und G. 

Witkowski. Mit einem Anhang: Die archaologischen Quellen zur Friihgeschichte 

auf dem Gebiet von Berlin (West), bearbeitet von R. Maczijewski. Akademie- 

Verlag, Berlin 1979. Textband: 348 Seiten, 82 Abbildungen und 1 Karte; Tafelband: 

4 Seiten und 111 Tafeln.

Unter den Entwicklungstendenzen, die sich seit der Nachkriegszeit im Fach Ur- und 

Friihgeschichte deutlich abzeichnen, wird man zweifellos die verstarkte Hinwendung zu 

den archaologischen Quellen des Mittelalters nennen miissen — Mittelalter hier 

verstanden, wie es dem Sprachgebrauch der Archaologen entspricht, also unter 

Ausklammerung der friihmittelalterlichen Reihengraber- bzw. Merowingerzeit, die in 

der DDR ohnehin als spate Volkerwanderungszeit bezeichnet wird. Gewil? sind Relikte 

des (nachmerowingischen) friihen und hohen Mittelalters schon Gegenstand archaologi

scher Untersuchungen gewesen, seit es eine systematisch betriebene Archaologie fiir und 

in Mitteleuropa gibt, aber erst in den letzten Jahrzehnten sind Bestrebungen zu 

beobachten, die wissenschaftliche Beschaftigung mit diesen Quellen als eine eigene 

Sparte der Ur- und Friihgeschichte zu definieren, wenn nicht gar als eine selbstandige
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Disziplin von ihr abzutrennen. Wie auf anderen Forschungsgebieten auch erhebt sich in 

einem bestimmten, schon fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung die Forderung nach 

einer Quellenedition als einer iiberschaubaren und verlal?lichen Basis fiir weitere und 

weitraumigere Untersuchungen. Als Beispiel fiir den friihmittelalterlichen Sektor und fiir 

das deutsche Sprachgebiet sei auf die als Quellen-Corpus gedachte Serie ,,Germanische 

Denkmaler der Vdlkerwanderungszeit“ (ab 1931) verwiesen.

Das hier anzuzeigende, vom Zentralinstitut fiir Alte Geschichte und Archaologie bei 

der Akademie der Wissenschaften der DDR herausgebrachte Corpus erfiillt nun eine 

entsprechende Funktion fiir die Mittelalter-Archaologie im Gebiet der DDR. Im Vorwort 

zur ersten, 1973 erschienenen Lieferung (Bezirke Schwerin, Magdeburg und Rostock 

Westteil) wurde ausgefiihrt, dal? insbesondere die Beschaftigung mit der Hinterlassen- 

schaft der slawischen Stamme auf dem Territorium der DDR das Bediirfnis nach einer 

solchen gesamthaften Sichtung und Edition der (nachmerowingischen) mittelalterlichen 

Funde geweckt hat. Jenem ersten Band sind nach langerer Pause zwei weitere 

Lieferungen kurz nacheinander gefolgt, so dal? zum Abschlul? des Gesamtwerkes nun nur 

noch zwei, die siidlichen Bezirke der DDR behandelnde Faszikel fehlen. Dal? sich der 

projektierte Umfang des Corpus im Laufe der Bearbeitung von vier auf fiinf Bande 

erweitert hat, deutet an, dal? die in Angriff genommene Aufgabe sich als grdl?er erwiesen 

hat, als man urspriinglich vermutete.

Das betrifft aber nur die Quantitat des Materials; die Konzeption seiner Vorlage 

konnte unverandert beibehalten werden. Sie wird durch eine in jedem Band gleichlauten- 

de Einfiihrung erlautert. Danach ist es das Ziel des Corpus, samtliche Funde des im Titel 

genannten Zeitraumes zu erfassen, also alle Funde des 7. bis 12. Jahrhunderts. Es liegt auf 

der Hand, dal? es insbesondere fiir Funde, die in die Nahe der beiden Zeitgrenzen 

datieren, oft Ermessenssache ist, ob man sie als zugehbrig betrachtet. So wurde nach 

unserer Einschatzung der mutmal?liche Hortfund von Friedrichsthal (Kr. Angermunde; 

3. Lfg. Nr. 59/27) aus dem zeitlichen Rahmen herausfallen. Fiir diesen aus vblkerwande- 

rungszeitlichen Schwertteilen nordgermanischer Herkunft zusammengesetzten Komplex 

wird man die von Zeil? und Petersen in den dreil?iger Jahren erwogene Datierung ins 

friihe 7. Jahrhundert nicht mehr in Betracht zu ziehen brauchen, schon gar nicht mehr 

nach den neuen und friiheren Ansatzen fiir manche nordische Vergleichsfunde (vgL 

zuletzt B. Arrhenius, Die Zeitstellung des Grabes XIV von Tuna. Prahist. Zeitschr. 55, 

1980,228ff.). Grab-, Siedlungs- und Schatzfunde werden unterschiedslos behandelt. Man 

findet also — und wird sie vor allem in den noch ausstehenden Banden finden — spateste 

Reihengraber der Merowingerzeit ebenso wie die von H. Rempel 1966 monographisch 

vorgelegten Reihengraberfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts. Schatzfunde sind zahlen- 

mal?ig selten, fallen aber wegen ihrer besonderen Qualitat auf; der beriihmte, durch 

kiirzlich in Haithabu gemachte Modelfunde wieder ins Gesprach gekommene Schatz von 

Hiddensee auf Riigen ist hier an erster Stelle zu nennen. Die Masse des publizierten 

Fundmaterials machen aber die Siedlungsfunde aus, Funde aus offenen oder befestigten, 

von Slawen oder Deutschen bewohnten Platzen. Von dem oft umfangreichen Fundmate

rial werden Stiicke aus Metall und Bein ausnahmslos abgebildet, keramische Funde 

jedoch nur in einer reprasentativen, auf verzierte Stiicke und Gefal?rander beschrankten 

Auswahl. Hinreichend gut publizierte, grbl?ere Fundkomplexe werden nicht vollstandig 

in Abbildungen wiedergegeben. Das betrifft nicht nur neuerdings ergrabene Objekte, wie 

zum Beispiel den Burgwall von Behren-Liibchin, von dem nur einige vor Beginn der 

Ausgrabung gemachte Eisenfunde abgebildet werden (Lfg. 2 Nr. 45/5), sondern auch alt 

untersuchte Fundpliitze wie die Rbmerschanze bei Potsdam (Lfg. 3 Nr. 82/18). Eine 

ausfiihrliche Bibliographic gewiihrleistet jedoch, dal? man auch in solchen Fallen rasch zu 

den mal?geblichen Verbffentlichungen findet.
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Die katalogmaEige Beschreibung jeder Fundeinheit folgt einem festen Schema. 

Zuerst wird die Fundstelle durch Angabe der MeEtischblatt-Koordinaten und durch 

topographische Beschreibung lokalisiert, dann wird das Objekt seiner Art nach 

charakterisiert, Fundumstande und Verlauf der Ausgrabung werden mitgeteilt. Auf die 

Auflistung der wichtigsten Funde folgt eine Angabe zur Datierung, dann - wenn mbglich 

- der Nachweis der ersten urkundlichen Erwahnung. Vor den Angaben uber den Verbleib 

der Funde und iiber die Literatur findet sich eine Rubrik „Deutung“, die das derzeit 

giiltige wissenschaftliche Urteil fiber den Komplex knapp zusammenfaEt, eine bei alien 

Nichtspezialisten sicher hochwillkommene Orientierungshilfe. Den Katalogtext ergan- 

zen Textabbildungen verschiedener Art, vielfach topographische Skizzen von befestigten 

Anlagen, ferner Grabungsplane und -profile, gelegentlich auch Skizzen von Fundstiicken. 

Auf eine groEraumige Kartierung der Fundstellen wurde verzichtet; sie ware ebenso wie 

die manchmal wiinschenswerte Verdeutlichung der topographischen Situation auch bei 

Graberfeldern und offenen Siedlungen anhand der MeEtischblatt-Koordinaten nachzu- 

vollziehen.

Auf einen sehr sachdienlichen, aber nicht selbstverstandlichen Umstand sei 

hingewiesen: In einem Anhang zur 3. Lieferung sind die Fundstellen aus dem Westen der 

Stadt Berlin in einer dem Gesamtwerk entsprechenden Weise aufgefiihrt.

Insgesamt ein Werk, das zuverlassige Informationen fiber seinen Gegenstand bietet, 

dem eine wichtige Mittlerfunktion zwischen archaologischer und historischer Landesfor- 

schung zukommen kann und das zur Nachahmung anregen sollte.

Berlin Hermann Ament

Max Martin, Das frankische Graberfeld von Basel-Bernerring. Mit einem anthropologi- 

schen und einem osteologischen Beitrag von R. Bay und B. Kaufmann. Basler 

Beitrage zur Ur- und Friihgeschichte, Band 1. Archaologischer Verlag in Basel, in 

Kommission bei Philipp von Zabern, Mainz 1976. XXVIII und 398 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, 76 Tabellen, 1 Plan, 31 Tafeln und 2 Farbtafeln.

Mit vorliegender Monographic - dies sei bereits vorweg hervorgehoben - hat Max 

Martin der friihmittelalterlichen Archaologie einen zentralen Beitrag angeboten, der 

noch lange als Bezugspunkt und auch als Gegenstand der Diskussion nachwirken wird; 

breites, fundiertes antiquarisches Wissen und eine ausgezeichnete Handhabung vor- und 

friihgeschichtlicher Methodik stehen fur diese Wertung. Sie bezieht sich auEer auf die 

antiquarische und chronologische Aufbereitung des Fundstoffes vor allem auf die 

Behandlung der Sozialstruktur und der Herkunft der am Bernerring bestatteten 

Bevolkerungsgruppe, beides Hauptanliegen des Verf., wie er in seinem Vorwort 

formuliert (S. XIIIf.). Gespannt auf die Lektiire der umfangreichen Monographic wird 

der Leser weiter, wenn er erfahrt, daE es ,,dem Verfasser als Gewinn“ erschien, dort, wo 

,,die Grenzen gesicherter Aussage schnell erreicht sind“, dann „an die Stelle des Beweises 

die logische Vermutung“ treten zu lassen (S. XIIIf.). Auf den ersten Blick wird hier ein 

zweifellos risikoreicher Weg angesichts des Grenzbereiches zur spekulativen Betrach- 

tungsweise eingeschlagen, doch erliegt Verf. - auch dies sei eingangs betont - dieser 

Verlockung nicht.

Das Graberfeld vom Bernerring in Basel liegt auf einer Terrasse zwischen dem 

Rheinknie und der etwa 2 km weiter sfidlich verlaufenden Hiigelkette (rund 400 m von 

dieser und 1,75 km vom Baseler Stadtkern, dem Munsterhfigel, entfernt), im Gegensatz 

zu den beiden anderen, fiir die Merowingerzeit so wichtigen Nekropolen von Basel-


