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Zur Entstehung der “Langobardenwerkstatt Zethlingen” (Altmark). 

Vier Jahre experimentelle Archaologie und Museumspadagogik 

in einer historischen Werkstatt. Eine Bilanz

von Rosemarie Leineweber, Halle (Saale)

Im Unterschied zur Archaologie im herkbmmlichen Sinne, die den Fund oder Befund in 

den Mittelpunkt des Interesses riickt, steht fiir den experimentellen Bereich die menschli- 

che Leistung im Zentrum der Forschung. Ganz allgemein dienen Experimente der Kla- 

rung einer wissenschaftlichen Fragestellung, indem die Hypothesen eines Sachverhalts 

unter meB- und nachvollziehbaren Bedingungen gepriift werden. Den Beweis, daB es nur 

so gewesen sein muB, kann die experimentelle Archaologie nicht erbringen. Sie zeigt 

jedoch Lbsungsvarianten auf oder schlieBt andere Mbglichkeiten aus und erweitert so 

durch ihre praktisch gewonnenen Ergebnisse die theoretischen Kenntnisse in vielen 

Lebensbereichen und Alltagstechniken des ur- und friihgeschichtlichen Menschen.

Als 1990 die Ausstellung “Experimentelle Archaologie in Deutschland” erbffnet 

wurde, erhielten Fachwelt und Offentlichkeit zum ersten Mai eine Bilanz der bisher 

meist im Stillen und im “wissenschaftlichen Abseits” vollzogenen Versuche.

Archaologische Experimente gibt es seit fiber 100 Jahren, jedoch ist ihre Bedeutung 

im deutschsprachigen Raum erst in den letzten Jahrzehnten wieder zum Tragen gekom- 

men. Durchaus altere Traditionen erhielten infolge nationalsozialistischer Pragung, bei- 

spielsweise der Museumsanlagen in Unteruhldingen und Oerlinghausen, einen 

Negativstatus, der lange Zeit eine Fortsetzung der Arbeiten auf experimentellem 

Gebiet verhinderte.

Inzwischen ist eine rege Diskussion fiber Sinn und Zweck der experimentellen 

Archaologie in Gang gekommen, deren Spektrum von methodischen Fragen bis zu ihrer 

Ablehnung reicht. “Daran tragt auch der Umstand schuld, daB manche Prahistoriker 

wohl treffliche Theoretiker sind, ihnen aber das ‘praktische Einfiihlen’ in das, was man 

Arbeit und Werkzeugtechnik nennt, ganz oder teilweise abgeht!”1, so definierte E. Bach- 

ler bereits 1928 die distanzierte Haltung vieler Fachkollegen. Zum anderen laufen heut- 

zutage unter dem Sammelbegriff des archaologischen Experiments auch Aktivitaten und 

Demonstrationen, die besser dem museumspadagogischen Bereich zuzuordnen oder als 

Nachvollziehen alter Handwerkstechniken zu bezeichnen waren, wie Backen, Spinnen, 

BogenschieBen u. a. m. Experiment und Rekonstruktion bereits bekannter Versuche, 

Demonstration und museumspadagogische Aktivitat sind hinsichtlich der Zielsteliung 

voneinander zu trennen, kbnnen jedoch unabhangig voneinander ablaufen, wie das Bei- 

spiel “Langobardenwerkstatt” zeigt2.

Das Ziel dieser Einrichtung ist einerseits in der konzeptionellen Durchfiihrung 

archaologischer Experimente und andererseits im Verstandhch- und Sichtbarmachen 

einiger Ausschnitte des Alltagslebens zu sehen, die so oder ahnlich vor 2 000 Jahren 

gewesen sein kbnnten. Die Archaologie als “trockene Wissenschaft” bleibt fiir den Laien
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als Betrachter im Hintergrund. Der Fachmann jedoch soil dennoch in die Lage versetzt 

werden, die wissenschaftliche Umsetzung der Forschungsergebnisse nachzuvollziehen. 

Die fast unmerklich einhergehende Entstehung eines nicht alltaglichen Museums stellt 

fiir die Landschaft und ihren im Aufbau befindlichen Tourismus zugleich eine Chance 

als Bildungsangebot dar.

Mit der Entdeckung und Auswertung der ersten Funde von Rennfeuerbfen in Zethlin- 

gen, Ldkr. Altmarkkreis Salzwedel, im Jahre 1980 stellte sich die Frage nach deren 

Funktionsweise, deren Aussehen und dem ProzeB der Eisengewinnung. Ausgrabungen 

der Folgejahre erbrachten neben Ofenbefunden auch weitere im Kontext zur Eisenerzeu- 

gung stehende Anlagen, die immer neue Details zur Technologic, Aufbereitung der Roh- 

stoffe, zu Ofenbau und Weiterbearbeitung lieferten4. Kontakte zu Fachkollegen der 

damaligen CSSR, Polens, Danemarks und Norwegens erbffneten Einblicke in die 

Archaometallurgie5. In Zusammenarbeit mit der Bergakademie Freiberg6 lief 1990 der 

erste Versuch einer Rekonstruktionsschmelze in Anlehnung an die Grabungsbefunde, 

deren Ergebnis aus heutiger Sicht eher als bescheiden zu werten ist (Taf. la)7. Dessen 

ungeachtet zeigten die Bevblkerung und die Medien an diesem ersten Experiment so 

groBes Interesse, daB es fiir kiinftige Veranstaltungen sinnvoll erschien, auch andere 

archaologische Forschungsergebnisse auf diese allgemein verstandliche Weise der 

Offentlichkeit vorzustellen und museumspadagogische Aktivitiiten bzw. praktische Ein- 
o 

fiihrungen in vergessene Techniken und Gewerke mit einzubeziehen .

Die Bergung eines Tbpferofens 1980 in Krevese, Ldkr. Stendal9, und die Auswertung 

des Befundes gaben den AnstoB, in Zusammenarbeit mit einer Tbpfermeisterin auch hier 

eine Rekonstruktion vorzunehmen und den Ofen in seiner Funktionsweise zu testen 

(Taf. lb). Dabei wirkten sich die geringen untertagigen Befunde nachteilig fiir die Wie- 

derherstellung des Aufgehenden aus, wie zuvor bereits an den Rennofenbefunden beob- 

achtet. Die Untersuchung mehrerer Grubenhauser, eingetiefter Brenndfen und eines 

Kastenbrunnens lieferten indes weitere Befunde10, deren Rekonstruktion lohnenswert 

erschien und deren Entstehungszeit zufallig, wie auch die der Renn- und Tbpferbfen, stets 

in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte fiel. Grabfunde aus dieser Zeit erbffneten Ein

blicke in Trachtenzubehbr, Werkzeuge und Geratschaften1 Prinzipiell finden Experi- 

mente und Rekonstruktionen nur auf der Grundlage gesicherter archaologischer 

Grabungsbefunde unter Zuhilfenahme allgemeiner Erkenntnisse der experimentellen 

Archiiologie statt.

Seit Anbeginn bildete die interdisziplinare Zusammenarbeit zwischen den Vertretem 

des Handwerks, der Industrie und der naturwissenschaftlichen Forschung (Metallurgen, 

Keramiker, Tbpferin, Textilgestalterin, Schuhmacher, Korbmacher/in, Zimmermann, 

Schmied usw.) und der Archiiologie den Rahmen aller Experimente und Rekonstruk

tionen. Der Experimentator ist dabei gewissermaBen der integrierende Mittler zwischen 

der theoretischen archaologischen Wissenschaft und dem handwerklich experimentie- 

renden Spezialisten. Diese praxisorientierte Vorgehensweise profitiert von den aktuel- 

len Berufserfahrungen und erspart auBerdem zumindest einige Fehlversuche.

So liefen im Sommer 1990 unter dem Titel “Langobardenwerkstatt Zethlingen” zwei 

Veranstaltungen des Danneil-Museums Salzwedel am Rande des bereits ergrabenen 

Kiesgrubengeliindes des Miihlenberges in Zethlingen, als Demonstrationen historischer 

Technologien mit Brennen nachgetbpferter Keramik in einem rekonstruierten Tbpfer-
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ofen, Brotbacken im Lehmofen (Taf. 1c), erganzt dutch Brettchenweberei, bescheidene 

Anfange am selbstgebauten Webstuhl und mit ersten nachgearbeiteten Kleidungsstiik- 

ken. Der Ablauf des zweiten Eisenschmelzexperiments12 im Beisein der auf Schauef- 

fekte wartenden Offentlichkeit erwies sich schon beim ersten Mai als problematisch 

und fiihrte in der Folgezeit dazu, den wissenschaftlichen Versuch jeweils zeitlich 

getrennt von den bffentlichen Demonstrationen durchzufiihren, die im Rahmen der 

Werkstatt-Wochenenden stattfanden. Allein dessen letzte Phase, das Offnen des Renn- 

ofens, geschah unter Beteiligung des Publikums.

Kontakte zu M. Fansa, Oldenburg, fiihrten im Herbst 1990 zur Ubemahme der Aus- 

stellung “Experimentelle Archaologie” nach Salzwedel13 als erster Station dieser Wan- 

derschau, die von wbchentlichen Sonderveranstaltungen und Vorfiihrungen zum 

BronzeguB, zur Steinschlagtechnik, Holzbearbeitung mit Stein- und Bronzegeraten, For- 

men und Brennen von Keramik, Spinnen und Weben sowie Eisengewinnung begleitet 

wurde14. Der unerwartet groBe Zuspruch der Sommerveranstaltungen in Zethlingen und 

der Ausstellung gaben den AnstoB zum Erarbeiten einer Konzeption flit die Langobar- 

denwerkstatt mit nun nicht mehr temporarem Charakter, sondem als einer festen Einrich- 

tung, die dem Anliegen der experimentellen Archaologie ebenso Rechnung tragen sollte 

wie der Vermittlung von Wissen an den historisch interessierten Laien.

Der Bewilligung von ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen und Landes- sowie Bundesfdr- 

dermitteln sind u. a. der Ausbau der AuBenstelle des Museums Salzwedel in Zethlingen 

als Stiitzpunkt fiir dieses Unterfangen und die Durchfiihrung von drei bffentlichen 

Werkstatt-Wochenenden im Jahre 1991 zu verdanken. Die museumspadagogische 

Presentation erfuhr thematische Bereicherungen dutch das Handspinnen, Zubereiten 

von Speisen aus archaologisch nachgewiesenen Zutaten in Herdgruben, dutch die 

Lederverarbeitung und die Korbmacherei. Erste Trageversuche zum Trachtenschmuck 

schlossen sich an15. Die Intensivierung der Experimente im Archaometallurgiebereich 

fiihrten zu Verbesserungen bei der Aufbereitung der Erze und der Feuerfiihrung im Ver- 

lauf des Rennprozesses, deren Ergebnisse sich in einer Steigerung des Eisengehaltes im 

Schmelzprodukt niederschlugen16. Auch beim Brennen der Keramik kamen die gewon- 

nenen Erfahrungen in der Feuerfiihrung im Verringem, z. T. sogar im Vermeiden, der 

Bruchrate zum Tragen. Die anfangs recht geringe Ausstattung mit Geratschaften und 

GefaBen aus Holz, Eisen und Keramik wurde schrittweise von Jahr zu Jahr durch mate- 

rialgetreue Nachbildungen ersetzt.

Als unangenehme Begleiterscheinung zeigte sich in den Jahren 1990/91 die Zerstd- 

rung der noch intakten, jedoch jedermann zuganglichen Ofenanlagen kurze Zeit nach 

den bffentlichen Werkstatt-Wochenenden. Hier half die Gemeinde Zethlingen und stellte 

im Herbst 1991 ein Versuchsgelande am Westhang des Miihlenberges zur Verfiigung, 

das sich im Randbereich eines Trockenheidebiotops befindet. Die landschaftlich reiz- 

volle Lage kann jedoch nicht iiber die aus siedlungsarchaologischer Sicht ungiinstige 

Situation einer kiesig sandigen Grundmoranenkante, zudem in Hauptwindrichtung, hin- 

wegtauschen. Bodenqualitat, natiirlicher Wasserhaushalt und daraus resultierende Vege- 

tationsbedingungen sind den Geofaktoren zufolge eher als gering einzustufen, was eine 

groBe Herausforderung fiir die Anlage einer “Siedlung” bedeutet. Der Grad der Rekon- 

struktion der natiirlichen Umwelt wird dadurch bedingt. Eigentumsvorbehalte gestatten 

jedoch keine Alternative zu dieser Flache.
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Parallel zur Rekultivierung dieses Terrains und seiner Einzaunung begann die Rekon- 

struktion eines eingetieften Achtpfostenhauses, das noch im November gleichen Jahres 

gerichtet wurde. Im Winter folgte die Eindeckung mit Reet durch eine Spezialfirma.

Die befristete Anstellung einer Textilgestalterin wirkte sich positiv auf die Museumspa- 

dagogik, die Rekonstruktion von Trachten und das Ausfiihren alter Textil- und Farbe- 

techniken aus. Im Fruhjahr 1992 wurde mit dem Anlegen eines “Gartens” historischer 

Nutzpflanzen begonnen. Der trockene Sommer und das Fehlen einer Wasserzapfstelle 

machten jedoch alle Bemiihungen bald zunichte. Innerhalb des Freigelandes wurden 

Wege, Treppen und ein Versammlungsplatz angelegt. Die Rekonstruktion des begonne- 

nen Hauses nahm ihren Fortgang mit dem Einbringen der Lehmflechtwande und der Tur. 

Das fast fertiggestellte Webhaus beherbergt jetzt einen Gewichtswebstuhl und wird Ort 

der Darstellung weiterer Textiltechniken wie Spinnen, Farben, Brettchenweben, Nadel- 

binden, Flechten oder Sprang. Nach und nach konnten Flachs, Schafwolle, Holzfarbe- 

bottiche, Spindeln, Webschwerter, Karden u. a. erworben oder selbst hergestellt werden.

Im sogenannten Oberdorf entstanden ein neuer Tbpferofen, zwei Backbfen, eine 

Koch- und eine Teersiedestelle. Die benbtigten KeramikgefaBe zum Kochen, Verkosten, 

zur Bevorratung und solche zum Teersieden wurden nach Vorlagen getbpfert. Gebbtt- 

cherte Eimer und Bottiche dienten dem Wassertransport und zum Einsumpfen des 

Lehms. Neue Kontakte zu Experimentalarchaologen ermbglichten im Fruhjahr 1992 das 

Vorfiihren historischer Schmiedetechniken. Nun verbesserte sich die Ausstattung durch 

handgeschmiedete Eisengerate und -werkzeuge, wie Messer, Axte usw.

Am Nordrand des “Oberdorfes” liegt auch der Standort der Eisenschmelzexperi- 

mente, die in zwei Parallelversuchen ihre Fortsetzung fanden. Seit 1992 stand dem 

Schmelzerteam auch ein werkstatteigenes TemperaturmeBgerat zur Verfiigung. Dies- 

mal wurde intensiv an der Erzaufbereitung gearbeitet. Fur Holzkohleherstellung und 

Erzrbstung entstanden Grubenmeiler17. Die bisherigen Ergebnisse der Experimente 

flossen auBerdem in die iiberarbeitete Fassung der Wanderausstellung “Experimentelle 

Archaologie” ein.

Da die im Spatsommer eingetroffenen Heidschnucken einen Stall fur den Winter 

brauchten, begann die Rekonstruktion einer Zweipfostenhiitte als Nebengebaude. Noch 

im Herbst 1992 gelang als wesentlicher Fortschritt der Besucherbetreuung, finanziert 

durch Spenden aus der Bevblkerung und durch Lottomittel, das Aufstellen eines Kassen- 

und Informationsgebaudes aus Holzfertigteilen im Eingangsbereich.

Den AbschluB der AB-MaBnahme im Fruhjahr 1993 bildete die Rekonstruktion des 

obertagigen Teiles eines aus Spaltbohlen errichteten Kastenbrunnens. Zugleich muBten 

jedoch, bedingt durch fehlende Mitarbeiter, sowohl die Heidschnucken als auch der 

Garten mit historischen Nutzpflanzen abgeschafft werden. Einschnitte im Offentlich- 

keitsbereich waren unausweichlich. Infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Situation 

im Lande blieben auch Fbrdermittel aus.

Die Suche nach veranderten Konzeptionen und neuen Tragem begann. Ein erster 

Schritt bestand in der Ubernahme des Arbeitsbereiches experimentelle Archaologie und 

der wissenschaftlich konzeptionellen Leitung durch das Landesamt fur archaologische 

Denkmalpflege Sachsen-Anhalt im Sommer 1993, wahrend der museumspadagogische 

Teil weiterhin beim Landkreis Salzwedel verblieb. Allen Miseren zum Trotz gelang es 

durch Unterstiitzung freiwilliger Helfer und des Archaologischen Vereins der Altmark
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e. V., der den Publikumsmagnet Kochen, Backen, Brauen iibemahm, drei bffentliche 

Werkstatt-Wochenenden zu organisieren. Doch erfuhr auch das museumspadagogische 

Programm Erweiterung durch BogenschieBen und Speerschleudem mit nachgearbeiteten 

Waffen; die Kochstelle wurde grundsaniert. Der “historische Speisezettel” wurde durch 

Griitzen, Krauteraufgiisse und vor allem Met - alles aus eigener Herstellung - bereichert. 

In der zweiten Jahreshalfte wurde eine weitere ArbeitsbeschaffungsmaBnahme bewilligt. 

Die steigenden Besucherzahlen und der Andrang der Schulklassen bestatigten die Bemii- 

hungen der Veranstalter, die das Konzept verfolgten, archaologische Forschung leicht 

verstandlich anzubieten.

Der Landkreis Salzwedel organisierte 1993 in Zusammenarbeit mit dem Intematio- 

nalen Jugendgemeinschaftsdienst (IJGD) ein intemationales Jugend-Workcamp. 

18 Jugendliche aus acht Landern schafften in wenigen Wochen wesentliche bauliche 

Fortschritte im Freigelande: Uberdachen der gesamten Ofengruppe mit Rasensodenda- 

chem, Fertigstellen des jetzt als Materiallager genutzten Schafstalles, Aufstellen von 

Abzaunungen, Anlegen von Treppen und Durchgangen innerhalb des Gelandes, Anfer- 

tigen von Sitzbanken und Befestigen der Terrassierung dort, wo der regenreiche Som

mer starke Schaden durch Unterspiilung angerichtet hatte. Hauptanliegen des Camps 

war jedoch die bauliche Rekonstruktion eines Grubenwohnhauses in Oberrahmkon- 

struktion. Vom Aufkeilen der Eichenstamme iiber deren Transport und das Aufrichten 

geschah alles mit reiner Muskelkraft. Alle Holzverbindungen entstanden in zimmerer- 

maBig ausgefiihrter Handarbeit. Eichen und Kiefem muBten entrindet, Eichen auch ent- 

splintet werden, etliche Holznagel waren zu schnitzen und Holzverbindungen 

paBgerecht herzustellen. Im September war das Gebaude richtfertig (Taf. 2a). Eine 

andere Arbeitsgruppe brachte entsprechend den Originalbefunden des Hiittenlehms 

einen Kalkanstrich am Webhaus an. Gleichzeitig wurde mit der Anlage eines der 

Offentlichkeit unzuganglichen Wirtschaftstraktes begonnen.

Im Bereich der experimentellen Archaologie wurde weiter mit der Zusammensetzung 

der Erze, der Ofenkonstruktion und der Feuerfiihrung experimentiert. Im 15. Eisen- 

schmelzversuch gelang dann auch die Erzeugung einer schmiedbaren Luppe, zwar nicht 

in Zethlingen, aber doch wahrend eines Symposiums zur experimentellen Eisenherstel- 

lung im niederlandischen Eindhoven18. Kurz danach begannen die Versuche zum Aus- 

schmieden dieses Schmelzproduktes mit zwei Experimentatoren und Spezialisten des 

Schmiedehandwerks19 (Taf. 2b).

Der Tbpferofen von Krevese wurde diesmal vollstandig eingetieft rekonstruiert*" . 

Zugleich wurden weitere Experimente zum reduzierenden Brennen von Keramik durch- 

gefiihrt; bei einem der Brande entstand schwarzglanzende Ware. Auch im Bereich der 

Herstellung von GefaBdekors wurde deren originalgetreues Nacharbeiten mit Geraten 

aus organischem Material mbglich.

Das Jahr 1994 begann mit der Griindung eines Fbrdervereins “Langobardenwerkstatt 

Zethlingen e. V.” und der Perspektive, die Werkstatt zukiinftig in dessen Tragerschaft zu 

iibergeben. Spenden und zweckgebundene Fbrdermittel des Archaologischen Vereins 

der Altmark e. V. verbesserten die Ausstattung der Trachten durch handgewebtes Lei- 

nen, materialgetreue Nachbildungen von Schmuck und Waffen. Auch sind ktinftig mit 

einer Wasser- und Stromversorgung wesentliche technische Erleichterungen wahrend 

des Verlaufs der Experimente zu erwarten.
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Experimente und Museumspadagogik werden auch im Jahre 1995 fortgesetzt. Eisen- 

schmelz- und Schmiedeversuche sind bereits in der Vorbereitungsphase. Am begonnenen 

Wohnhaus miissen Dachdeckung und Wandaufbau folgen.

Inzwischen sind Konsultationen der archaologischen Freilichtmuseen Dlippel, GroB 

Raden, Hitzacker, Oerlinghausen und Zethlingen untereinander zur Abstimmung der 

museumspadagogischen Aktivitaten und als gegenseitige Anregung zu einer sinnvollen 

Tradition geworden, wie auch Kontakte zu den Einrichtungen in Lejre (Danemark), 

Apam a. d. Zaya (Niederosterreich) und Eindhoven (Niederlande) und den dort tatigen 

Fachleuten.

Es bleibt abschlieBend zu resiimieren, daB in den vergangenen vier Jahren seit dem 

ersten Experiment eine historische Werkstatt mit archaologischem Experimentierge- 

lande aufgebaut wurde, damit verbunden die Anfange eines lebendigen archaologi

schen Museums als touristischer Anziehungspunkt fur die Altmark und zugleich ein 

Zuwachs an wissenschaftlichen Erkenntnissen durch eine Vielzahl archaologischer 

Experimente und Rekonstruktionen.
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Tafel 1: a) Erster Rennofenversuch (1990); Beschicken mit Holzkohle; b) erste Rekonstruktion 

des Tdpferofens (1990) mit GefaBen; c) Brotbacken



Tafel 2: a) Fertigstellen der Holzkonstruktion; b) Ausschmieden der Luppe




