
Sigrid Dusek (Hrsg.): Ur- und Friihgeschichte Thiiringens. Ergebnisse 

archaologischer Forschung in Text und Bild. Weimar, Stuttgart 1999.

202 Seiten. ggg, grofitenteilsfarbige Abbildungen und Karten.

Der Klappentext signalisiert deutlich den Anspruch des Werkes, »den neuesten Wissens- 

stand archaologischer Forschungen in Thiiringen - attraktiv aufbereitet, verstandlich 

geschrieben« vorstellen zu wollen. Dafiir haben eine Reihe von am Thiiringischen Lan- 

desamt fur Archaologie angestellten Kolleginnen und Kollegen Teilbeitrage bzw. Kapitel 

verfasst. Das geschriebene Wort veranschaulichen zahlreiche, dabei zum groEen Teil 

farbige, Abbildungen. Zusammengekommen ist ein mit 202 Seiten stattlicher Band im 

Quartformat, welcher beim Konrad Theiss Verlag in Stuttgart seine verlegerische 

Betreuung erfuhr.

Im Vorwort (S.5) informiert die seinerzeitige Landesarchaologin von Thiiringen, 

Frau S. Dusek, zu Vorgehensweise, Anliegen, Zielen, Ansprechgruppen und Beteiligten, 

so dass auch der direkte Zusammenhang der Herausgabe mit der Erdffnung der Dauer- 

ausstellung des Museums fur Ur- und Friihgeschichte skizziert wird.

Ebenfalls S. Dusek berichtet in »Weimar - Zentrum der Thiiringischen Landesarchao- 

logie« (S.7-15) zur Entstehung des jetzigen Landesamtes aus einem Stadtischen 

Museum (einschlieElich der vorangegangenen biirgerlichen Bemtihungen zur Alter- 

tumsforschung) fiber ein staatliches Museum fiir Ur- und Friihgeschichte Thiiringens. 

Den zur nun als Denkmalfachbehorde neustrukturierten Institution fiihrenden Weg 

beschreibt sie sehr poetisch: »Der Umbruch war fiir die thiiringische Landesarchaologie 

kein Abbruch, sondern ein erneuter Aufbruch«.

Die folgenden beiden Abschnitte (W. Biittner, Steinsburgmuseum - Mittelpunkt der 

siidthiiringischen Archaologie; S. 16-19 und K. Sietz, Haarhausen - Gelande fiir experi- 

mentelle Archaologie; S.20 [nicht 22, wie im Inhaltsverzeichnis!] -23) gelten auEerhalb 

Weimars gelegenen Bestandteilen des Landesamtes. Diese werden in ihrem Werdegang 

geschildert und beziiglich der Tatigkeitsfelder dargestellt. Der im Beitrag Biittner auf S. 19 

gertihmte Vorzug der neuen Ausstellung von 1996, dass »Informationen wohltuend 

zuriicktreten«, trifft leider auch fiir manche Bildunterschrift zu. So hatte auf S. 18 oben 

analog zu anderen Abbildungen ruhig Prof. G. Neumann als Festredner genannt werden 

durfen, und nicht jeder Leser weiE den auf S. 19 unten zu sehenden beriihmten »G6tze- 

schen Bbschungswinkel« zu erkennen.

Auf den S. 25-49 orientiert T. Schuler mit »Altsteinzeit - Friiheste Besiedlung« uber den 

altesten Abschnitt der Menschheitsentwicklung. Der in zehn Unterabteilungen gegliederte 

Beitrag bezieht sich auf wesentliche Erkenntnisse fiber jene unserer Vorfahren, die sich 

mit [agen und Sammeln auf der Stufe einer rein aneignenden Wirtschaftsform bewegten. 

Merkwiirdigerweise wird mit keinem Wort das Mesolithikum erwahnt, obwohl natiirlich 

aus Thiiringen zahlreiche Komplexe von Oberflachenfundstellen vorliegen1. Vielleicht

1 Im Literaturverzeichnis findet man jedoch wenigs- 

tens den Hinweis auf die Bearbeitung des thiirin- 

gischen Mesolithikums durch Feustel 1961! Und 

auch auf der Abbildung zur zeitlichen Staffelung

der Kulturenfolge auf S. 27 erscheint zwischen 

Palaolithikum und Neolithikum richtig die mitt- 

lere Steinzeit eingeschoben.
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bewog zu dieser - allerdings ungerechtfertigten - Verkiirzung das Fehlen von Grabungs- 

befunden? Ansonsten begegnen die wohlbekannten, ja beriihmten Fundplatze aus alter 

oder neuerer Zeit wie z. B. Bilzingsleben, Dobritz, Ehringsdorf, Ranis, Oelknitz, Taubach 

oder Weimar. Schade, dass iiber Oelknitz weiterhin nur der kurze Bericht von G. Behm- 

Blancke aus dem Jahr 1976 in Ausgrabungen und Funde informiert! Bedauerlich auch, 

dass die moderne, naturwissenschaftlich begleitete und dementsprechend interessante 

Grabung von D. Schafer in Oppurg mit einem wichtigen mittelaltsteinzeitlichen Inven

tar vollkommen unerwahnt bleibt2.

Ferner tun sich einige Fragen auf. Warum bildet man einen Acheul-Faustkeil aus 

Frankreich (S.26), nicht aber den von Seebach-Hongeda bei Muhlhausen ab? Weshalb 

wird auf S.28 beziiglich des Hohlenbarenschadels nur die Herrmannshbhle als Fund- 

stelle, nicht aber der Fundort (Riibeland, Ldkr. Wernigerode in Sachsen-Anhalt) be- 

nannt? Auf den Wiederentdecker und Ausgraber von Bilzingsleben, Prof. D. Mania, ware 

ein Hinweis durchaus sinnvoll, da verdient gewesen! Dass bei manch abgebildetem 

Fundstiick die museale Zugehdrigkeit zu auherthiiringischen Sammlungen -angefan- 

gen bei Bilzingsleben und Ranis - unerwahnt bleibt, durchzieht iibrigens den gesamten 

Band wie ein roter Faden.

P. Sachenbacher und D. Walter stellen im Anschluss auf den S. 51-69 in zehn verschie- 

den gewichteten Abteilen die bunte Welt der »Jungsteinzeit - alteste Bauernkulturen« 

vor, wobei Angaben zum Totenbrauchtum eindeutig uberwiegen. Die nun von Ackerbau 

und Viehzucht gepragte Lebensweise bedingte eine weitgehende Sesshaftigkeit und 

damit ein Anschwellen des auch archaologisch fassbaren Quellenmaterials, zumal mit 

Erfindung der Keramik. Einige der zahlreichen neolithischen Gruppen und Kulturen 

erfahren eine umfassendere Darstellung, andere werden aus unerfindlichen Griinden 

nur kurz genannt oder sogar vollstandig weggelassen (z. B. Michelsberger Kultur und 

Wartbergkultur)3. Damit wird man weder der kulturellen Vielfalt Thiiringens noch dem 

selbstgesteckten Anspruch gerecht, den neuesten Wissenstand darzubieten! Nicht recht 

eingangig ist dem Rezensenten fernerhin, warum man als Titelfoto fiir die Jungsteinzeit 

das zwar wichtige, aber sehr bruchstiickhafte und daher stark erganzte GefaEidol der 

Linienbandkeramik von Erfurt und nicht etwa das herrliche stichbandkeramische GefaR 

mit Tierkopfaufsatzen von Bad Frankenhausen (S. 52) verwendet hat. Bei den Baalberger 

Gefafien der Abbildung auf S. 53 fehlt der Fundort. Zu erganzen ware, dass in der einge- 

hend beschriebenen umhegten Bernburger Siedlung von GroEobringen (S. 64-65) jene 

technische Keramik (sog. Briquetage) auftritt, mittels derer aus angereicherter Sole Saiz 

gesotten werden konnte4. Dies sollte als wertvolles Detail fiir eine umfassende Interpre

tation der Anlage der Beachtung wert gewesen sein!

Unter der Uberschrift »Bronze - Faszination des Goldenen Zeitalters« bringen E. Speitel 

und D. Walter die bewegte Epoche der Bronzezeit zur Darstellung (S. 73-93). Hier wer

den in neun Abschnitten verschiedene Aspekte zu gesellschaftlichen, dkonomischen, 

technologischen, kultischen, soziologischen und chronologischen Fragen angesprochen.

2 Schafer u. a. 1991, Taf. 61.

3 Wahrend fiir die Michelsberger Kultur wohl auch

weiterhin nur Oberflachenfunde bzw. Einzelstiicke 

vorliegen (Behrens 1969; Lippmann 1986), sind

inzwischen fiir die Wartbergkultur erfreulicher- 

weise schon Grabungsbefunde zu konstatieren 

(Wendt 1998).

4 Muller 1996, S. 179.
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Einige kritische Anmerkungen drangen sich auf: Angesichts der zu Recht betonten 

soziodkonomischen Sonderrolle der Fruhbronzezeitfiirsten bleibt das zeitgleich belegte 

Vorhandensein von Befestigungen als Herrschaftsmittelpunkt leider vollkommen unbe- 

rucksichtigt5. Dass sich bei der Betrachtung einzelner spektakularer Fundkomplexe (be- 

sonders bei den Horten) unndtige Wiederholungen ergeben, ist nicht nur in diesem 

Abschnitt eine Schwachstelle des Buches. Offenbar mangelte es an einer redaktionellen 

Feinabstimmung!

Auch manche Schlussfolgerung erscheint nicht zwingend: So wird auf S. 78 lediglich 

anhand der Tatsache, dass »meist Kinder gemeinsam mit Frauen, Jugendliche mit Man- 

nern in einem Grab« liegen, eine »patriarchalisch gegliederte Gesellschaft« erwogen. Die 

Karte auf S. 82 schliefilich krankt am recht willkurlichen Zusammenziehen von Fund- 

punkten zu geschlossenen Besiedlungsgebieten.

Das nachste Kapitel behandelt die Hallstatt- und Latenezeit (S. 97-115). Der Untertitel 

»Eisen - ein Werkstoff andert die Welt« signalisiert den gravierenden Unterschied zur 

vorangegangenen Epoche. Der Verfasser T. Grasselt erlag offensichtlich, vielleicht sogar 

verstandlich, der siidwest- und sudostthuringischen Keltenfaszination! Ungerechtfertig- 

termaEen kam dadurch der wichtige Friihabschnitt, der fur das Becken und die nord- 

liche Randzone von der Thiiringischen Kultur der friihen Eisenzeit gepragt wurde, nicht 

nur im Bildmaterial - man sieht keinen einzigen Wendelring - entschieden zu kurz6.

Erst mit der Behandlung der jiingeren vorromischen Eisenzeit kommt eine sowohl 

geographisch als auch kulturgeschichtlich ausgewogenere Sicht der Dinge zum Tragen. 

Angesichts der Quellenlage logisch wird nunmehr auch der Volkstumsfrage -Kelten 

hier, Germanen da - angemessen Raum gegeben. Schade, dass trotz des insgesamt fast 

durchgangig popularen Ansatzes manche Formulierung sehr verklausuliert klingt: »Sol- 

che ethnischen Interpretationen sind gerade fur Thiiringen sehr problematisch, da 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in archaologischen Kulturen innerhalb eines Ver- 

kehrsraumes, wie ihn unsere Mittelgebirgslandschaft darstellte, nicht zweifelsfrei mit 

den bekannten ethnischen Einheiten ubereinstimmen miissen« (S. 97).

Die Karte auf S. 100 mit den verschiedenen friihlatenezeitlichen Fundgruppen hatte 

mit dem Verzeichnen der an anderer Stelle erwahnten Erzabbaustellen gewonnen, und 

das wertvolle Feinschmiedegerat auf S. 108 ware mit besserer Abbildung aussagekraf- 

tiger gewesen, was auch fur den zu stark verkleinerten Plan der Funkenburg (S. 109) gilt. 

Vermisst wird der Hinweis auf die Sueben, eine gern mit diesen in Zusammenhang 

gebrachte Keramikgattung bstlicher Herkunft (Przeworsk-Kultur) und die damit verbun- 

dene Diskussion zum Gefolgschaftswesen.

»Hermunduren - Germanen in Thiiringen « lautet der Titel des folgenden, von S. Dusek 

verfassten Kapitels (S. 117-141). War im vorigen Abschnitt (S. 105) das die Jastorfkultur 

tragende Volkstum noch unter Vorbehalt als germanisch angesprochen worden, trifft 

dies nun zweifelsfrei zu. Da romische Autoren die entsprechenden Nachrichten tiberlie- 

fern, stbEt man auch gleich auf das einige Jahrhunderte bestimmende Ausgleichs- und

5 Dazu vor allem K. Simon (1990) mit interessanten 

Erwagungen zu Handwerks- und Herrschafts- 

zentren, Handelswegen und sonstigen wirtschaft- 

lichen Hintergriinden bei moglichen Rohstoff- 

ressourcen als Akkumulationsursache.

6 Am Fehlen neuerer Forschungen kann es nicht lie

gen! Immerhin haben in jungerer und jiingster 

Vergangenheit z. B. R. Heynowski (1992) und 

S. Ostritz (2001; 2002) wichtige Beitrage uber 

diesen spannenden Horizont vorgelegt.
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Konfliktpotential, dessen archiiologische Spuren gerade Thiiringen in iiberreicher Fiille 

aufzuweisen hat. Dem tragt die Darstellung angemessen Rechnung. Besonderes Gewicht 

haben dabei natiirlich die religionsgeschichtlichen Uberlegungen, die sich an die konti- 

nentaleuropaischen Opferplatze von Oberdorla und GreuEen kniipfen lassen! Dabei 

zitierte Ortsnamen wie etwa GroEromstedt, HaEleben, Oberdorla, Gera-Tinz, Dienstedt, 

Haarhausen oder GreuEen besitzen seit ihrer Entdeckung einen guten Klang und geben 

diesem Teil des Buches in Wort und Bild das Geprage. Allerdings bleiben andere, ebenso 

wichtige -leider- ungenannt (z. B. Wechmar, Nordhausen) oder treten wie Haina und 

Miihlberg nur marginal in Erscheinung. Uber den offensichtlich herausragenden Schatz- 

fund an Denaren und Solidi von Schwabhausen hatte man gern mehr erfahren! Welcher 

Zusammenhang mag mit dem keltischen Miinzschatz vom gleichen Ort (S. 114) beste- 

hen, uber den ebenfalls keine weiteren Angaben vorliegen7?

Ahnlich wie schon einmal bei den Fundplatzen der wichtigen bronzezeitlichen Gra- 

berfelder von Erfurt-Melchendorf (S.88) wird im Faile der spektakularen Fundstelle 

Elaarhausen der Name des Entdeckers aus dem Kreis der Ehrenamtlichen (dort H. Stecher, 

hier W. Walther) verschwiegen. Kritisch muss man auch die auf S. 124 unten erfolgte 

Rekonstruktion sehen, da nur ein Ausschnitt »aus dem mit Siedlungsbefunden dicht 

belegten Grabungsgebiet« als geschlossenes Lebensbild offeriert wird.

In die aufregende und bewegte Zeit der Vdlkerwanderung geleitet das Kapitel »Die 

Thiiringer - Ein bedeutendes Volk und Reich in Mitteleuropa«. Auf den Seiten 143 bis 

165 lasst W. Timpel die von Leid und Krieg aber auch von BauernfleiE, Handwerkskunst 

und Hochkultur gleichermaEen bestimmte Friihgeschichte Thiiringens Revue passieren, 

wobei man bedauerlicherweise einen Hinweis auf die »Niemberger Gruppe« wegen der 

mit ihr verbundenen ethnischen und politischen Problematik vermisst. Besondere 

Glanzlichter setzen hier natiirlich das prachtig ausgestattete Grab einer edlen Dame aus 

Ossmannstedt mit wunderbarer Adlerfibel oder das einer Hochadeligen vom Roten Berg 

bei Erfurt-Gispersleben, die neben den ohnehin reichen Beigaben noch durch die Beiset- 

zung in einem Wagen ausgezeichnet ist. Wahrend fur diese Komplexe schon vertiefende 

Publikationen bereitstehen, harrt man beziiglich der groEen und wichtigen Friedhbfe 

von Muhlhausen und Weimar noch dringend auf eine Gesamtvorlage. Ein kleiner Miss- 

griff scheint unter der Uberschrift »Die Thiiringer Dynastie« (S. 150) als bildhafte Unter- 

setzung die Grabzeichnung eines »vornehmen Hofbesitzers« zu sein; hier hatte die Gold- 

nadel von Erfurt-Gispersleben besser illustriert. Auf S. 156 wird ein Kollier aus Muhl

hausen erwahnt und beschrieben, die Gegenstande selbst sind nicht zu sehen. Die auch 

in diesem Beitrag hinsichtlich der Seltenheit thiiringerzeitlicher Siedlungen wiederholte 

Ansicht (S. 152), »viele dieser alten Siedlungen liegen unter den heutigen Dbrfern«, 

gehbrt sicher ins Reich der Fabel. Dann waren bei Dorf- und Stadtkerngrabungen und 

Baubegleitungen schon so manche Belege zutage gekommen. Andererseits treten bei 

groEflachigen Untersuchungen auEerhalb der Orte z. B. im Nordharzvorland nunmehr 

beinahe regelhaft auch Besiedlungsspuren aus der Vdlkerwanderungszeit auf!

7 Man kommt uber den aber nicht im Literaturver- 

zeichnis zitierten, zu den Latenemiinzen erschie- 

nenen Kurzbericht von T. Grasselt (1998) weiter.
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Wiederum W. Timpel handelt im Folgeteil »Franken - Neue Herren in Thiiringen« 

die anschlieEende Geschichtsepoche ab (S. 167-179). Die verschiedenen Facetten der da- 

maligen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Zustande nach der Eroberung 

des Thiiringerreiches unter Ausschaltung seiner Kbnigsdynastie werden dargelegt und 

mit archaologischem Faktenmaterial untersetzt. Dabei ist der zunachst eher schleichende, 

dann systematised betriebene Prozess der Eingliederung in das frankische Reich unter 

Reflektieren auch der Spriinge und Verwerfungen umfassend erbrtert worden. Die auf 

S. 173 zu lesende Meinung, dass man aus der Tatsache bei Ammern gefundener spatkaiser- 

zeitlicher Hauser und im gleichen Areal auftretender dichter frankischer Besiedlung auf 

eine »Siedlungskontinuitat von der Rbmischen Kaiserzeit bis in frankische Zeit« schlie- 

Een kann, teilt der Rezensent nicht. Falschlich wird auf S. 172 das Dorf Steinthaleben 

statt in den Kyffhauserkreis in den Ldkr. Sommerda gesetzt. In der gleichen Bildunter- 

schrift gehbrt die Hasenburg einmal zu GroEbodungen, das nachste Mai - richtig- zu 

Haynrode. Zur Stellung Erfurts als Grenzhandelsplatz und Bistumsmittelpunkt erfahrt 

man leider und dies auch nur recht beilaufig die Mitteilung der knappen Tatsache.

Den Reigen der chronologisch geordneten Artikel beschlieEt S.Dusek mit »Slawen 

und Deutsche »Unter einem Hut« (S. 181-195). Die mit der Einwanderung slawischer 

Stamme nach Thiiringen, mit deren Auseinandersetzung mit den Ansassigen sowie 

schlieElich mit der Assimilierung und dem Aufgehen in der deutschen Bevblkerung ver- 

bundenen Probleme und Fragestellungen werden vornehmlich aus archaologischer 

Sicht ausgebreitet. Besonders hervorgehoben werden Forschungsergebnisse zum Sied- 

lungswesen, zum Burgenbau und - mit besserer Quellenlage- zum Totenbrauchtum. 

Dabei spielen selbstredend die in der Sachkultur beider Volksgruppen nachzuvollzie- 

henden Unterschiede (und Angleichungen) eine gewichtige Rolle. Hier bietet die Karte 

auf S. 183 ein recht verwirrendes Bild; ein Abgleich von Lebensbild und Grabungsaufriss 

auf S. 185 vermag ebenfalls hinsichtlich der Rekonstruktion kaum zu iiberzeugen.

Der Anhang vereint auf den S. 197-202 ein Literaturverzeichnis von begrenzter Aus- 

sagekraft, ein -hdchst unvollstandiges - Ortsregister und einen Quellennachweis. Das 

zugehdrige Titelfoto (S. 197) bleibt leider unerlautert.

Der Druckfehlerteufel hat dem Werk libel zugesetzt. Seine schlimmsten Untaten bil- 

den »wollhariges Nashorn« (2x), »Gravethien«, »FuEsolenidol«, »Packetierung« (2x), 

»Posseidonius«, »Marktgenossenschaft« und auf S. 195: «Zahlen sie aber Tribut, dann 

miissen sie, daE das Land einen Herrn hat«. Er hat auch im Literaturverzeichnis zuge- 

schlagen. Dort kreierte er ein Archaoloithikum und unterschiebt D. Mania einen sehr 

ungewbhnlichen Buchtitel: »Altpalaoloithikum und frillies Mittelalter im Elbe-Saale- 

Gebiet«. Die unterschiedliche Schreibweise von Amalafred und Amalafried fallt aber 

kaum in sein Ressort. Der auf S. 149 hergestellte Bedeutungsunterschied von Nachbil- 

dung und Rekonstruktion erschlieEt sich nicht. Das Buch krankt weiterhin an zahlrei- 

chen unnbtigen Wiederholungen und - die angestrebte Allgemeinverstandlichkeit kon- 

terkarierend - an unkorrekten sprachlichen Beziigen sowie einigen Stilbliiten. Eine 

Merkwiirdigkeit ganz eigener Art aber ist die Karte gleich eingangs des Werkes. Hier 

werden dem geneigten Leser »Sehenswerte archaologische Denkmale in Thiiringen* 

offeriert, deren Auswahlkriterien aber schwer nachvollziehbar sind, da sie keinerlei 

Bezug zum Text besitzt. Davon abgesehen, vermisst man auf der Karte die Nummern 3, 

12,17, 23, 29 und 36 bis 38. Im Ortsregister auf S. 201 wiederum fehlt ein groEer Teil der

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 89 / 2005



564 DETLEF W. MULLER

Orte vbllig, was jedoch bei Hugenworbis nicht erstaunt, da es sich um eine Wustung 

handelt. Jedenfalls ist diese Karte weder Anreiz noch Findhilfe zum Besuch archaolo- 

gischer Ortlichkeiten!

Bei einer vergleichenden Sicht zum gebotenen Forschungsstand fallt auf, dass ein 

deutlicher Schwerpunkt auf den Grabungen der Zeitspanne von etwa 1950 bis 1990 liegt. 

Leider erscheinen also Ergebnisse der neueren und groEflachigen Untersuchungen nur 

relativ selten. Dies aber ist leicht mit dem Belastungsgrad durch die Feldarbeit und die 

geringere Auswertungsgelegenheit zu erklaren. Man darf also auf eine nachste Uber- 

sicht gespannt sein!

Detlef W. Muller, Halle (Saale) 

(Manuskriptabgabe Marz 2003)
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