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Von fruhgeschichtlicher Zeit an bis in das Mittelalter bildeten die Sachsen einen der 

wichtigsten germanischen Stamme Mitteleuropas. Erstmals erwahnt in der Mitte des 

2. Jh. gewannen sie kontinuierlich an Bedeutung, bis sie im 10. Jh. im deutschen Volk auf- 

gingen und mit Heinrich I. den ersten deutschen Kdnig stellten.

Der vorliegende Band fuhrt den Leser in 17 Kapiteln durch die Geschichte der Sach

sen bis zu ihrer Eingliederung in das Frankenreich, die durch Karl den GroEen zu Beginn 

des 9. Jh. abgeschlossen wurde.

Die Sachsen sind am Beginn ihrer Geschichte schwer fur den Historiker zu fassen, da 

die schriftlichen Nachrichten sparlich sind, und sie zunachst kein Bild einer geschlosse- 

nen, einheitlich handelnden Gemeinschaft erkennen lassen. Die Archaologie hat auf wei- 

ten Strecken zur Erhellung der historischen Zustande und Veranderungen beigetragen.

In der Einleitung werden einige Archaologen und Historiker, die seit Generationen 

hervorragend an dieser Arbeit beteiligt waren, genannt. Den Anfang machte Alfred 

Plettke 1921 mit seiner Arbeit »Ursprung und Ausbreitung der Angeln und Sachsen«. 

Die nachste Etappe wird charakterisiert durch die Forschungen Fritz Tischlers, der als 

Vorsitzender des jahrlich tagenden Sachsensymposions die bisherigen Leistungen der 

Forschung 1954 in der Arbeit »Der Stand der Sachsenforschung, archaologisch gesehen« 

zusammenfaEte. 1957 erschien von Walter Lammers der historische Bericht fiber »Die 

Stammesbildung bei den Sachsen«. Im Jahr 1970 erfolgte die Publikation Karl Haucks 

uber die »Goldbrakteaten aus Sievern«, in dem er neue Erkenntniswege aufzeigte. Der 

Leser vermiEt in dieser forschungsgeschichtlichen Einleitung die Namen von Albert 

Genrich und Hans-Jurgen HaEler. Genrich hatte nach Tischler den Vorsitz des Sachsen

symposions iibernommen und wichtige Ausgrabungen auf sachsischen Fundplatzen 

durchgefiihrt. Auch die umfassende Ausgrabung des Graberfeldes von Liebenau, Kreis 

Nienburg (Weser), die H.-J. HaEler zu Ende fiihrte, ist sein Verdienst. Gleichzeitig mit 

dem oben genannten Werk von Karl Hauk erschien 1970 Genrichs Arbeit »Der Ursprung 

der Sachsen - eine historisch-archaologische Studie«. 1978 fungierte er als Herausgeber 

des Bandes »Ursprung und Ausbreitung der Altsachsen bis zum 5. Jahrhundert«. Des- 

weiteren erschien von ihm 1981 »Die Altsachsen® und 1991 »Der Namen der Sachsen - 

Mythos und Realitat«. Hans-Jurgen HaEler, der unter Albert Genrich die Ausgrabung des 

Graberfeldes Liebenau zu einem vorlaufigen Ende gefiihrt hatte, ubernahm von ihm die 

Leitung der Sachsenforschung und publizierte Liebenau in mehreren Banden zwischen 

1983 und 1990. Im Jahre 1991 folgte die »Ur- und Friihgeschichte Niedersachsens«. 

SchlieElich grub er das sachsische Graberfeld von Issendorf, Ldkr. Stade, aus, dessen 

Publikation 1994 erfolgte. Weiterhin hat Hans-JurgenHaEler im Jahre 1999 in einem 

Begleitband zu einer Ausstellung in Nienburg/Weser die Ergebnisse der groEen Ausgra

bung von Liebenau, einem Graberfeld des 4.-9. Jh., zusammengefaEt und ausgewertet 

unter dem Titel »Ein Graberfeld erzahlt Geschichte®.

Ferner sollte hier die hervorragende Leistung von Werner Haarnagel mit der Ausgra

bung der Wurt Feddersen Wierde und deren Publikation »Die Grabung Feddersen
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Wierde« (1979) genannt werden, ebenso die bedeutende Ausgrabung der spatsachsi- 

schen Siedlung Warendorf in Westfalen durch Wilhelm Winkelmann. Im Kapitel »Dis- 

parate Quellenlage«" wird auf die ungiinstige Quellenlage zur Geschichte der Sachsen 

hingewiesen. Die eigene schriftliche Uberlieferung setzte bei den Sachsen recht spat ein, 

namlich erst im 10. Jh. Fiir die Zeit davor kennen wir hierzu lediglich vereinzelte 

Berichte nichtsachsischer Autoren. Aber schon der erste groEe Geschichtsschreiber des 

ro. Jh., Widukind von Corvey, ist mit seinem Werk »res gestae Saxioniae« heftig umstrit- 

ten. Ein kurzes Kapitel ist dem Namen der Sachsen, der von ihrem Langmesser oder 

Hiebschwert »Sax« abgeleitet wird, gewidmet. Auch der von ihnen verehrte Gott »Sax- 

noth« weist darauf hin.

Das Kapitel »Friihe Erwahnungen und Genese« zeigt, daE die Sachsen in der Germa

nia des Tacitus nicht vorkommen. Ihre erste Erwahnung findet sich bei Ptolemaus im 

2. Jh., wo sie als Nachbarn der Chauken an der Unterelbe lokalisiert werden. Im Verlauf 

der spatrbmischen Kaiserzeit wurden groEe Urnenfriedhbfe kontinuierlich belegt und 

umfassen bis zu mehrere tausend Bestattungen. Erst seit dem 5. Jh. tauchen auf diesen 

auch Kdrpergraber auf. Andere Kleinstamme scheinen in den expandierenden Sachsen 

wahrend der spatrbmischen Zeit aufgegangen zu sein. Treffend ist die Feststellung des 

Verf. »Bis zur Mitte des ersten Jahrtausend wird kein einseitig ethnisch und festumrisse- 

ner Sachsenbegriff verwendet werden diirfen ... Auch diirfen fiir deren lockeres Gefiige 

keine modernen Vorstellungen von politischen Einheiten in Ansatz gebracht werden« 

(Seite 17).

Dank der Bodenverhaltnisse gelang es, eine Reihe von Siedlungen (Wurten, Hauser, 

Gehbfte, auch kleindorfartige Siedlungen) mit Langhausern und Holzgegenstanden aus- 

zugraben.

Die Bestattungsplatze weisen zu einem beachtlichen Teil »typisch sachsische Buckelur- 

nen« auf. Das gemischt belegte Graberfeld von Issendorf wird wohl einst an die 6000 

Bestattungen umfaEt haben.

Von groEem historischen Interesse ist das Kapitel »Piraten an den Kiisten Galliens 

und Britanniens«. Unternehmungen auf dem Wasserweg fiihrten in westliche und siid- 

westliche Richtung. Rdmische Siedlungen wurden deshalb zu beiden Seiten des Armel- 

kanals befestigt.

Aber es gab auch Sachsen als Sbldner im rbmischen Dienst. Vornehmliche aus Gra- 

bern stammende spatrbmische Gurtelgarnituren sowie ein starkes Aufkommen rbmi- 

scher Goldmunzen zeigen dies unter anderem an. Im 5. Jh. fand ein Bevblkerungsnick- 

gang statt. Klimatische Veranderungen, vor allem aber der Sog des von den Rbmern im 

friihen 5. Jh. preisgegebenen Britannien fiihrten zu Auswanderungen fiber den Armelka- 

nal. In Bedas Kirchengeschichte steht, die Einwanderer »entstammen drei der machtig- 

sten Stamme Germaniens, den Sachsen, Angeln, Jiiten«. DaE die Besiedlungsverdtin- 

nung Grund fiir auEersiichsische Einfliisse sein kann, liegt auf der Hand. Der Verf. wagt 

die - auch nach mehr oder weniger sicheren schriftlichen Quellen- mbglichen histori

schen Veranderungen vorsichtig ab. Er bezieht sich auf thfiringischen, aber auch auf 

skandinavischen Schmuck in den Frauengrabern und Hortfunden .

In mehreren Kapiteln werden die Beziehungen der Sachsen zu den Franken, der 

Expansionsdrang der Sachsen, Siedlungen und Graberfelder der Sachsen vom 7. bis
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9-Jh. und schlieElich ihr Aufgehen im frankischen GroEreich Karls des GroEen vorge- 

fuhrt.

Das vorliegende Buch bietet eine gut iiberschaubare, die neuen Forschungen beriick- 

sichtigende Darstellung der friihmittelalterlichen sachsischen Geschichte bis zur Errich- 

tung der frankischen Pfalz Paderborn.
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