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Waldemar Matthias - eine Wiirdigung

Munches sag ich, 

mehr noch will ich; 

So dilnkt mich Wahrheit - 

willstDu noch mehr?

Edda

In seinem 75. Lebensjahr ging am 14. November des Jahres 1993 Waldemar Matthias fur 

immer von uns. Wie kaum ein Zweiter hat er, der nach eigenem Bekunden “... nicht nur als 

Interessierter fernab ... stehen ...” wollte, sondem mit Herz und Hand seine voile Leistung 

in die Beschaftigung mit der Ur- und Friihgeschichte einbrachte, einen wesentlichen Ent- 

wicklungsabschnitt der Forschung in Sachsen-Anhalt mitgestaltet, das heutige Landesamt 

fiir archaologische Denkmalpflege in Halle iiber lange Jahre hinweg mitgepragt. Immerhin 

war er am damaligen Landesmuseum fiir Vbrgeschichte vom 1. Juli 1949 bis zum 31. 

August 1984 beschaftigt und hat in diesem Zeitraum Tatigkeiten als Laborant/Praparator, 

Laboratoriumsleiter, Publikumsfiihrer mit wissenschaftlicher Qualifikation, Bezirksboden- 

denkmalpfleger, wissenschaftlicher Mitarbeiter und schlieBlich als Abteilungsleiter 

Sammlungen/Archiv ausgeiibt.

Indes ist ihm dieser Weg nicht leichtgefallen, die Strecke dahin auch keineswegs ohne 

Schwierigkeiten verlaufen. Es sei an dieser Stelle der Versuch erlaubt, iiber das in den not- 

wendig knapper gehaltenen Wiirdigungen zum 60. und zum 65. Geburtstag Gesagte hin- 

ausgehend, seinen Lebensgang etwas ausfiihrlicher nachzuzeichnen.

Waldemar Werner Matthias wurde am 25. August 1919 in Wulferstedt bei Oschersleben 

geboren. Allerdings zogen seine Eltem schon bald nach Magdeburg, wo er dann auch zur 

Schule ging. Zu seinem tiefen Bedauern gestatteten die finanziellen Verhaltnisse nach dem 

friihen Tode des Vaters keine Fortsetzung seiner schulischen Ausbildung iiber den 

AbschluB des Reform-Real-Gymnasiums nach 8 Schuljahren hinaus, so daB er - wieder 

gegen seine eigentlichen Neigungen - in einer Kanzlei eine Lehre als Anwalts- und Notari- 

atsgehilfe begann. Bezeichnend fiir die herrschenden politischen Verhaltnisse wird die 

Lehrzeit unterbrochen, indem ein “Fortzug des Lehrherrn von Magdeburg nach Basel” 

erfolgt, wie es niichtem in einem 1949 ausgefiillten Fragebogen heiBt. Im Klartext: der 

ausbildende Rechtsanwalt war Jude und verlieB um seines Lebens willen Deutschland. 

Nach Beendigung der Ausbildung in einer anderen Kanzlei konnte er dennoch nur kurze 

Zeit im erlernten Beruf arbeiten; auf den Einsatz im Reichsarbeitsdienst am Westwall 

folgte beinahe nahtlos das Einriicken zur Wehrmacht. Und damit ergab sich ab August 

1939 sein ununterbrochener Felddienst in Norwegen, Montenegro und Kroatien bis zur 

Gefangennahme in Osterreich im Jahre 1945. Unreflektiert blieben diese schweren Jahre 

nicht, wie oftmals detailreich geschilderte Begebenheiten bezeugten. Allerdings spielten 

in jenen Erzahlungen wehklagendes Bedauern ob einer verlorenen Jugend, waffenklirrend 

hochgestelzte Mannlichkeit und glorifizierendes Schonerreden der alltaglichen Grausam- 

keiten keine Rolle. Vielmehr iiberzeugten die dargelegten Beispiele einer unaufdringlichen 

Menschlichkeit und schlichten Kameradschaft, das stets spiirbare Bemiihen um ein Ken-
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nenlernen von Land und Lenten, vom versuchten Eindringen in deren Wesensart und 

Sprache.

Aus der englischen Kriegsgefangenschaft 1947 entlassen, schlagt sich W. Matthias 

auf abenteuerliche Weise wieder in seine Heimat durch und wurde dort fur ein voiles 

Jahr zu Demontagearbeiten in der Munitionsanstalt Wilhelmshall bei Dingelstedt 

zwangsverpflichtet. Taglich fiihrte nun sein Weg von der Huysburg, dort konnte er Quar

tier beziehen, zum o. a. Kalischacht, wo eine gefahrliche Tatigkeit unter Tage auf ihn 

wartete. Aber auch danach gelang im folgenden Jahr weder die Riickkehr in seinen 

erlernten Beruf, noch der Aufbruch zu “neuen Ufern”. Vielmehr muBte er den Unterhalt 

fur sich, seine GroBmutter und seine kranke Mutter als Holztransportarbeiter in einer 

Oscherslebener Firma verdienen. Doch verlor er niemals sein Interesse fur Natur und 

Kultur. Und so nahm er seine Beobachtungsgange durch die Feldflur von Wulferstedt 

wieder auf, bei denen er noch vor dem Kriege in einer Sandgrube auf jene Funde gesto- 

Ben war, die nun mittelbar seinen Kontakt zu dem am damaligen Landesmuseum Sach

sen-Anhalt tatigen Dr. K. Schwarz bewirkten. Dieser ermutigte ihn dann zu einer 

Bewerbung, woraus sich schlieBlich seine Einstellung in Halle ergab.

Die folgende fachliche Entwicklung verlief keineswegs geradlinig, war aber immer 

gepragt von einem beharrlichen Wissensdurst, von bis zur Selbstverleugnung gehendem 

Diensteifer und unbedingter, manchmal sogar fast eigensinniger Korrektheit. Er arbeitete 

dort, wo man ihn hinstellte: jederzeit mit hohem Einsatzwillen, ohne Karrieredenken und 

materielle Eigensucht. Erstaunlich friih, noch ganz am Anfang seiner Selbststudien und 

lange vor der Moglichkeit des Horens vorgeschichtlicher Vorlesungen, gluckte ihm mit 

der chronologischen Neubewertung des schnurkeramischen Etagengrabes von PeiBen ein 

ganz groBer Wurf. DaB die Schnurkeramik auch in der Zukunft seine Bestimmung bleiben 

sollte, hat er vermutlich damals nicht geahnt. Denn zunachst fiihrte ihn seine Gelandeta- 

tigkeit auf das Gebiet der halleschen Klausberge, wo beim Bau des Nordbades wichtige 

Spuren einer spatbronze- bis friiheisenzeitlichen Salzwirkersiedlung angeschnitten wor- 

den waren. Dabei gelangen ihm, der sich nicht nur an dieser Stelle als akribischer Ausgra- 

ber und vorziiglicher Dokumentarist bewahren sollte, Entdeckungen und Beobachtungen, 

welche zu neuen Uberlegungen zur vorgeschichtlichen Salzproduktion anregten. So 

nimmt es auch keineswegs wunder, wenn ab diesem Zeitpunkt ein weiterer Schwerpunkt 

seiner standig an Umfang und Tiefe gewinnenden Forschungsarbeit die Beschaftigung mit 

dem Briquetage darstellt. Und auch hierbei gelang es ihm, Akzente zu setzen und AnstoBe 

fur die weitere Entwicklung zu geben, die durchaus von der herrschenden Meinung und 

seinerzeit giiltigen Denkstrukturen abwichen.

Ein monumentales Lebenswerk aber formte er aus dem schon friihzeitig am Landesmu

seum gestarteten Unternehmen der “Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik”, wobei 

ihm sein unermiidlicher Einsatzwille ebenso zum Vorteil gereichte wie seine Fahigkeit zu 

genauester Quellendurchsicht und der Hang zur prazisen Beschreibung. DaB nunmehr ein 

beeindruckend aufbereitetes und - angesichts der zu Aufnahmebeginn sicherlich erdriik- 

kenden Fiille - erstaunlich vollstandig erfaBtes Material zur wissenschaftlichen Auswer- 

tung zur Verfugung steht, wird als die Leistung des Forschers W. Matthias im Gedachtnis 

bleiben. Zumal der Weg dahin nicht leicht gefallen war, wobei ein Herzinfarkt zusatzliche 

Belastung verursacht hatte!

Uberraschend zahlreich muten die beinahe nebenher abgefallenen Fruchte sorgsamen 

Ausgraberfleisses und wissenschaftlicher Miihsal an, woven wegen der exemplarischen
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Bedeutung fur die Datierung einer ganzen Fundgruppe des mitteldeutschen Neolithikums 

das schnurkeramische Grab mit zweitverwendeter Menhirstatue genannt sein mag. Schaf- 

stadt, jenes Stadtchen im Landkreis Merseburg, bildete mit dem im Lehmgrubenbetrieb 

angeschnittenen schnurkeramischen und Glockenbechergraberfeld eine uber Jahre wah- 

rende Herausforderung, der er sich mit Hingabe und manchmal auch mit Verbissenheit 

stellte - doch lohnte die Frucht dieser Miihen, wie ein Blick in seine Bibliographic zeigt.

All die hier aufgezahlten Leistungen erbrachte W. Matthias weitestgehend im normalen 

Dienstablauf, eher nahm er noch zusatzliche Belastungen auf sich, als daB er wegen der 

Fertigstellung bestimmter Arbeiten um freiere Hand gebeten hatte. Dabei frappierten 

jeden, der redaktionell mit ihm zu tun hatte, die unglaublich sorgfaltig vorbereiteten 

Manuskripte und die Exaktheit durchgefiihrter Korrekturen. Als Vorgesetzter war er zu 

anderen oft genauso unduldsam fordernd, wie zu sich selbst, doch iiberzeugte er durch 

eigenen Einsatz und versuchte, Ungerechtigkeiten zu vermeiden.

An einem schneeklaren, kalten und sonnigen Friihwintertag, man schrieb den 23. 

November 1993, trug eine groBe Trauergemeinde Waldemar Matthias auf dem Friedhof 

von Trotha zu Grabe. Dabei symbolisiert dieser Ort in treffender Weise zumindest drei von 

wesentlichen Eigenschaften dieses Mannes: Die Nahe zu den Klausbergen bezeichnet mit 

ihren wichtigen bronze- und friiheisenzeitlichen Salzwirkersiedlungen einen ersten Hohe- 

punkt in seiner Prahistorikerlaufbahn als exakter Ausgraber. Die Lage in Hdrweite des 

Saaleflusses mit dem dortigen Wehr verweist auf die zweite Passion, denn Gewasser iibten 

mit ihren Lebewesen nicht nur auf den passionierten Angler einen geheimnisvollen Reiz 

aus. Und schlieBlich ware die gesamte eindrucksvolle Landschaft mit ihren hochragenden 

Porphyrfelsen zu nennen, der abwechslungsreichen Vegetation und der Kleintierwelt, 

wohin ihn oft seine Schritte zu Naturbeobachtungen vor allem der Avifauna geftihrt hatten, 

denn er brauchte die Natur in alien ihren Spielarten zur eigenen Erbauung und zur Beleh- 

rung der ihm Nahestehenden.

Fur jene Kolleginnen und Kollegen, mit denen ihn ein engeres Band der Vertrautheit 

verkniipfte, bleibt er als suchender, allseits bewanderter und warmherzig gebender Mensch 

in Erinnerung. Seine verschmitzte Freundlichkeit werden uns ebenso fehlen wie der auf 

Fragen selbstverstandlich ausgebreitete Wissensschatz. Die Ur- und Friihgeschichtsfor- 

schung in Mitteldeutschland ist armer geworden!

Detlef W. Muller
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