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Friedrich Schlette: Germanen zwischen Thorsberg und Ravenna. Urania-Verlag Leip

zig, Jena. Berlin 1972. 263 S., zahlreiche Textabb., 11 Karlen, 77 Abb. auf Schwarz- 

weiB-, 21 Abb. auf Farbtaf.

Das vorliegende Buch gibt zusammenfassend, objcktiv und in leicht faBlicher Form 

einen Uberblick uber die Kulturgeschichte der Germanen in bestimmten raumlichen 

und zeitlichen Grenzen und setzt sich zum Ziel, einen mbglichst breiten Leserkreis mit 

den neuen Ergebnissen der archaologischen Forschung auf diesem Gebiet in Konfron- 

tation mit den historischen Quellen bekannt zu machen und so eine Lucke in der Dar- 

stellung alter Kulturen auszufullen, die als stbrend empfunden wurde. In der CSSR 

und in der VR Polen beispielsweise sind Bande zur Kultur- und Kunstgeschichte des 

Nahen Ostens, Agyptens, der Welt der Antike, Amerikas vor der Entdeckung durch 

Kolumbus herausgegeben worden, wahrend Kulturen, wie die der Skythen, Sarmaten, 

Hunnen, Awaren und Magyaren, Thraker, Illyrer und Germanen (mit Ausnahme der 

Wikinger), die oft maBgeblich die Entwicklung in Mitteleuropa beeinfluBten, ja sogar 

ihre Trager waren, unbeachtet blieben. Nicht viel anders diirfte die Situation in dieser 

Hinsicht auch in der DDR gewesen sein, und darum ist der EntschluB des Verfassers 

zu einer solchen Unternehmung zu begriiBen.

Der Verfasser fiihrt in der Einleitung die Griinde an, die ilm vor allem bewogen 

haben, gerade jetzt eine Kulturgeschichte der Germanen zu schreiben. Zwei schienen 

ihm besonders zwingend zu sein, einmal die Anhaufung neuer Erkenntnisse, die durch 

Ausgrabungen und theoretische Untersuchungen in einer Reihe von Landern gewon- 

nen wurden, zum anderen, das in der Vergangenheit so verzerrte Bild der Germanen 

von allem so unheilvollen Ballast zu befreicn. neuzu erfasscn und zu werten und der 

Leserschaft vorzulegen. Gleich hier sei bemerkt, daB letzteres Vorhaben dem Verfasser 

wirklich gliickte, was besonders erfreulich ist. Die Arbeit Schlettes ist logisch aufgebaut, 

thematisch ausgewogen, fesselnd und liest sich gut. Des Verfassers umfassende Kennt- 

nis der neuen und neuesten Ergebnisse der Germanenforschung im Arbeitsgebiet, die 

vorziiglich zur Geltung kommt, die objektive Wertung des Beitrags der Germanen zur 

europaischen Kultur, gemessen an dem Anted anderer Vblkerschaften, und die syste- 

matische und klare Interpretation der Erscheinungen aus der Sicht des historischen 

Materialismus heben Schlettes Arbeit fiber das Niveau, das popularwissenschaftliche 

Arbeiten auf dem Gebiet der Archaologie, Kultur- und Kunstgeschichte oft haben, hin- 

aus.

In der Einleitung gibt der Verfasser u. a. die Definition des behandelten Gegen- 

stands — der germanischen Kultur — und gleichzeitig einen AbriB des Inhalts und die 

raumliche und zeitliche Eingrenzung des Themas. Im ersten Kapitel „Woher kamen 

sie?“ werden die Berichte der antiken Autoren uber die nbrdlichen Nachbarn bis in 

das 2. Jh. angefiihrt, die Licht in die Frage nach der Herkunft der Germanen bringen 

kbnnen. In einem kurzen Uberblick fiihrt der Verfasser verschiedene ethnogenetische 

Vorgange in den einzelnen Landschaften auf. Er vertritt in der komplizierten Frage 

der ethnischen Zugehorigkeit der vorgeschichtlichen Bevblkerung des Raums bstlich 

der Oder in der zweiten Ilalfte des letzten Jahrtausends v. u. Z. eine iihnliche Ansicht 

wie eine Reihe tschechoslowakischer und polnischer Prahistoriker, und zwar, daB „die 

friiheisenzeitlichen Kulturen bstlich der Oder an der Bildung der spateren baltischen,
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slawischen, illyrischen und im Oderbereich auch germanischen Stammesverbande be- 

teiligt waren“.

Den Inhalt des 2. Kapitels „Germanische Frfihgeschichte“ bildet die Darstellung 

der wichtigsten Ereignisse der politischen Geschichte und des Gesellschaftsprozesses 

bei den Germanen, soweit dies fur das Verstandnis der Entwicklung ihrer Kultur bis 

zum Ende der Vblkerwanderungszeit vonnoten ist. Der Verfasser erinnert z. B. an 

Ariovists Zug nach Gallien, „der nicht nur von der Landsuche bestimmt, sondern 

gleichzeitig eine Erscheinungsform des beginnenden Zerfalls der urgesellschaftlichen 

Ordnung bei diesen Stammen war.“ Denn nur Kriegsziige konnten dem Heerfiihrer 

die Macht fiber mehrere Stamme sichern. GroBe Aufmerksamkeit wird der Gesell- 

schaftsstruktur der Germanen in den von Rbmern besetzten und unbesetzten Raumen 

Europas gewidmet und auf die Unterschiede in der Entwicklung hingewiesen, die die- 

ser Faktor bedingte. Der Verfasser beschaftigt sich auch eingehend mit den wichtigen 

strukturellen Veranderungen im 3. und 4. Jh., die mit dem ZusammenschluB der 

Stamme zu Stammesverbanden in Verbindung stehen.

Nachdem der Verfasser die allgemeinen Zusammenhange aufgezeigt hat, geht er in 

den nachfolgenden Kapiteln zur Kulturgeschichte der Germanen, dem Gegenstand sei

ner Betrachtung, fiber. In weiteren 10 Kapiteln fiihrt er dem Leser die einzelnen Be- 

reiche der materiellen Kultur und Geisteskultur der Germanen vor Augen. Im „Kapi- 

tel „Nahrungserzeugung“ beleuchtet er die Frage der Lebensgrundlage der Germanen- 

volker, die in der Mehrzahl Ackerbauern und Viehzfichter waren, und zeigt, dab man 

haufig der Viehhaltung vor dem Ackerbau den Vorzug gab. Interessant sind die An- 

gaben fiber den prozentualen Anteil der einzelnen Haustiere und ihren Wuchs und die 

Zahl der eingestallten Tiere, Erkenntnisse, die haufig bei Grabungen in Wurtensied- 

lungen an der Nordseekfiste gewonnen wurden. Im Abschnitt fiber den Ackerbau nennt 

der Verfasser die Grfinde dafiir, daB die schweren jungdiluvialen Tonboden in Jutland 

in der ersten Halfte des 1. Jt. zugunsten mittelschwerer und leichter Boden aufgegeben 

wurden, und macht den Leser mit GroBe und Struktur der Ackerfluren bekannt. Er 

fiihrt auch die Versuche an, die Ertragnisse der Felder, Besiedlungsdichte und Arbeits- 

produktivitat zu berechnen, und weist auf den hypothetischen Charakter dieser Be- 

rechnungen bin.

Das Kapitel ,.Produktion materieller Gfiter“ gibt Auskunft fiber die Verarbeitung 

von Eisen und Bronze, die Goldschmiedekunst, die Topferei und Herstellung von Ge- 

weben. Betont wird die grundlegende Bedeutung der Eisenverarbeitung ffir die Ent

faltung der Produktivkrafte und Produktionsverhaltnisse. Es wird auch der Gedanke 

ausgesprochen, daB „der Ubergang zur Eisenverarbeitung nicht ohne EinfluB auf die 

Ethnogenese der Germanen geblieben ist“. Die Eisengewinnung und -verhiittung wird 

recht eingehend beschrieben und auch der Erzbergbau und das groBe Verhfittungszen- 

trum in Gory Swietokrzyskie bei Kielce (VR Polen) im freien Germanien erwahnt, wo 

mit Eisenerz und Roheisen sonst nicht gehandelt wurde. Die Keramik kommt etwas zu 

kurz, bedenkt man ihre dominierende Rolle im Fundgut; das ist aber im Hinblick auf 

das Vorhaben des Verfassers und die Themenstellung durchaus begreiflich.

Im folgenden Kapitel, das mit „Handel und Verkehr“ fiberschrieben ist, wird dar- 

auf hingewiesen, daB der Warenaustausch im freien Germanien in der ganzen bespro- 

chenen Epoche im Tauschhandel erfolgte und daB die rbmischen Mfinzen als Gegen-
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leistung zwar angenommen, aber nur in der Eigenschaft als Wertmetall verwendet 

warden; als Aquivalent diente wahrscheinlich Vieh. Die Schicht der Kaufleute bildete 

sich bei den Germanen erst nach and nach heraus. Es wird daran erinnert, daB nicht 

alle fremden Erzeugnisse auf Handelswegen in das freie Germanien gelangten, sondern 

auch als Beutegut and Geschenke. Als Beispiel daffir, daB die Verbreitung romischer 

Erzeugnisse die unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungen bei den einzelnen 

germanischen Stammen widerspiegelt, wurde zu Recht die auffallende Anhaufung ro

mischer Importe im marbodzeitlichen Bohmen in der ersten Halfte des 1. Jh. ange- 

fiihrt.

Attraktiv fur den Leser ist gewiB das Kapitel ,,Korperschmuck und Kleidung", wo 

Aussehen und Tracht der Germanen u. a. auf Grund der Moorleichenfunde rekonstru- 

iert werden. Die Funde widerlegen die unwissenschaftlichen Theorien von der Rein- 

rassigkeit der Germanen, mit deren Hilfe in nicht allzu entferater Vergangenheit so 

viel Unheil angerichtet wurde; der Verfasser lehnt sie vehement ah.

Im Kapitel „Bewaffnung und Kriegswesen" werden Schriftquellen, Waffenfunde 

und ikonographisches Material konfrontiert, um Kampfesweise, Bewaffnung und Rfi- 

stung der Germanen klarzustellen. Auch fiber die neuesten einschlagigen Funde, wie 

Lamellenhelm und Lamellenharnisch aus Niederstotzingen, wird anschaulich berichtet.

Das folgende Kapitel „Haus und Siedlung" gibt Gelegenheit, die neuesten Ent- 

deckungen der archaologischen Forschung der breiten Offentlichkeit nahezubringen. Im 

Abschnitt zum Charakter der Landschaft und ihrer Besiedlung stiitzt sich der Verfas

ser auf die Ergebnisse der Siedlungsarchaologie in Schleswig-Holstein und Danemark, 

und seine Erwagungen fiber die Struktur und Entwicklung der Siedlungseinheiten und 

Siedlungen gehen vor allem von den Ergebnissen aus, die die Ausgrabungen in den 

Niederlanden, im Norden der BRD und Danemark erbrachten.

Im nachsten Kapitel „Totenkult und Religion" polemisiert Schlette u. a. gegen die 

Ansicht vom hohen Quellenwert mittelalterlicher Heldenepen und islandischer Sagen. 

Darin konnen wir ihm nur recht geben; die heutige Forschung zweifelt den Quellen

wert der Sagen sogar fur die Wikingerzeit an. Zum Abschnitt fiber das Totenbrauch- 

tum bei den friihen Germanen ware zu bemerken, daB die Formulierung „auch der 

markomannische Adel verbrannte seine Toten" doch zu kategorisch klingt, einmal der 

allgemeinen Schwierigkeit wegen, die Hinterlassenschaft der Markomannen eindeutig 

aus dem Germanenerbe zu losen, zum anderen einiger reichen und sehr reichen Kor- 

pergraber wegen, die aus dem Anfang der romischen Kaiserzeit in Bohmen stammen.

Das Bild der friihen germanischen Kultur wird durch die Hinweise auf Schrift, 

Dichtung und Musik und das Leben in der Gemeinschaft abgerundet, die den Inhalt 

der heiden gleichnamigen Kapitel bilden. Das letzte Kapitel „Kunst der Germanen" 

bringt einen griindlichen, sachverstandig und klar konzipierten Uberblick fiber die bil- 

dende Kunst und das Kunsthandwerk bei den Germanen.

Als obere Zeitgrenze fur seine Betrachtung setzte sich der Verfasser das Ende der 

eigentlichen Vblkerwanderungszeit am Ausgang des 6. Jh., da damals die sozialoko- 

nomische Entwicklung jenen Stand erreicht hatte, der die Bildung friihfeudaler Staa- 

ten ermoglichte, und weil die auch bisher nicht einheitliche germanische Kultur „num 

mehr sehr unterschiedliche Entwicklungswege einschlug, die spater zu den National- 

kulturen ffihrten". Die Betrachtung endet mit der Untersuchung der Bedeutung der
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germanischen Kultur fur die spateren Nationalkulturen in den einzelnen Landschaften 

Europas und mit der Wertung der Bedeutung der Germanen fur das mittelalterliche 

und neuzeitliche Europa aus heutiger Sicht. Der Anhang enthalt Zeittafel, Literatur- 

hinweise und Worterklarungen. Gut gewahltes Bildmaterial erganzt und illustriert die 

Ausfiihrungen, und dem Leser wird die Orientierung erleichtert durch Seitennach- 

weise, die ihn dariiber informieren, wo in anderen Kapiteln uber das gleiche Thema in 

anderem Zusammenhang gesprochen wird.

Die Vorziige der besprochenen Arbeit treten um so starker hervor, wenn sie mit 

dem Buch R. Hachmanns (Die Germanen. Munchen —Genf — Paris 1971) verglichen 

wird, dessen Anliegen es nach dem Entwurf gleichfalls war, einen allseitigen Uberblick 

uber die durch die archaologische Forschung gewonnenen Erkenntnisse zu geben, der 

sich aber nur auf einige Themenkreise beschrankte.

(Ubersetzung aus dem Tschechischen: Helena Platkova)

Praha L. Kosnar


