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Die Burgen der Slawen in ihrem 

nordwestlichsten Siedlungsraum

In die wahrend der Vblkerwanderungszeit durch Abzug 

germanischer Stamme stark ausgediinnten einstigen ger- 

manischen Siedlungsgebiete zwischen Elbe und Weichsel 

waren im 6. und 7. Jahrhundert n. Chr. von Osten her Sla

wen eingedrungen. Verbliebene germanische Restgrup- 

pen diirften in ihnen aufgegangen sein. Gegen Ende des 

6. Jahrhunderts hatten sie die Ostseekuste und das Elb- 

Saale-Gebiet erreicht, wo das sich festigende frankisch- 

merowingische GroBreich ihrem weiteren geschlossenen 

Vordringen nach Westen Einhalt gebot. Die Konsolidie-

rung des sachsischen Stammesverbandes wahrend des 7. 

und 8. Jahrhunderts verhinderte ein Ubergreifen der Wan- 

derbewegung nach Nordwestdeutschland. Dadurch blieb 

der slawische Siedlungsraum im wesentlichen auf den 

Raum zwischen Elbe und Ostsee beschrankt. Westlich der 

Elbe konnten sie nur in der Altmark sowie auf einem 

schmalen Gebietsstreifen im bstlichen Hannover, dem so-

Abb. 1 Verbreitungsgebiet der grosseren westslawischen Stamme (nach 

H.Jankuhn).
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genannten Wendland, FuB fassen, wo sie aber seit karolin- 

gischer Zeit ihre politische Selbstandigkeit verloren. Sie 

hatten auch das siidliche und ostliche Holstein besetzt. Hi- 

storische Angaben uber die Einwanderungszeit nach Hol

stein sind nicht uberliefert. Erst in karolingischer Zeit er- 

scheint zum erstenmal der Name jenes slawischen Stam- 

mes, der seine Wohnsitze am weitesten nach Nordwesten 

vorgeschoben hatte: Es sind die Abotriten, die die Gebiete 

vom mittleren Mecklenburg bis zur Kieler Forde inneha- 

ben (Abb. 1). In den friihesten Quellen begegnen sie uns 

als Verbiindete Karls des GroBen im Kampfe gegen die 

Sachsen. 789 unterwirft er vortibergehend mit ihrer Hilfe 

deren ostlichen slawischen Nachbarstamm, die Wilzen. 

Eine Art Erbfeindschaft zwischen ihnen und den Abotri

ten, die moglicherweise bis auf die Wanderzeit zuriickgeht, 

iiberschattete jahrhundertelang das Verhaltnis beider 

Stamme zueinander.

Fiir Holstein sind die Abotriten erstmalig 789 bezeugt, als 

Karl sich ihrer abermals als Verb undeter im Kampf gegen 

die nordelbischen Sachsen bedient, die vernichtend ge- 

schlagen werden. 804 uberlieB Karl den Siegern das nord- 

elbische Gebiet. Damals sollen groBere Kontingente der 

beiderseits der Niederelbe wohnenden Sachsen zwangs- 

weise ausgesiedelt worden sein. Die Abtretung ganz Hol- 

steins an die Slawen scheint Karl jedoch noch in seinen 

letzten Lebensjahren riickgangig gemacht zu haben. Da

mals wurde eine Grenzlinie zwischen den nordelbischen 

Sachsen und den Abotriten festgelegt, durch die Holstein 

unter zwei Volkerschaften aufgeteilt wurde. Die Slawen 

erhielten das ostliche und siidliche Holstein, den heutigen 

Kreis Herzogtum Lauenburg.

Die als (dimes Saxoniae» bezeichnete Grenze, die man sich 

nicht als Befestigungswall, sondern als markierte Odland- 

zone vorzustellen hat, folgte Gelandeeinschnitten wie Nie- 

derungen, Mooren und Fliissen. Der Chronist Adam von 

Bremen beschreibt im 11. Jahrhundert die Stationen ihres 

Verlaufes von der Kieler Forde nach Siiden bis an die Elbe 

in der Gegend von Lauenburg. Sie deckt sich bis heute im 

groBen und ganzen mit der Westgrenze von etwa 350 sla

wischen Ortsnamen. Sie bilden in diesem Raum neben 

noch vorhandenen 28 slawischen Burganlagen die auffal- 

lendste Erinnerung an die etwa 500 Jahre wahrende Sla- 

wenzeit, die mit der deutschen Eroberung im 12. Jahrhun

dert nach jahrhundertelangen, wechselvollen Kampfen zu 

Ende ging.

Bei dem folgenden Versuch, die besonderen Merkmale 

slawischer Burgen aufzuzeigen, sie nach ihrer Funktion 

und historischen Aussagekraft fiir eine Zeit fehlender oder 

sparlicher Uberlieferung zu befragen, sollen vor allem Bei- 

spiele aus dem abotritischen Stammesgebiet, und zwar 

vornehmlich aus dessen westlichem Teil, namlich Hol

stein, herangezogen werden. Hier befmden wir uns in 

einem slawischen Grenzland mit den Danen als nbrdli- 

chen und den nordelbischen Sachsen als westlichen Nach- 

barn in einem politischen Spannungsfeld erster Ordnung,

Abb. 2 Friihslawische Burg von Pansdorf Kreis Ostholstein.

Abb. 3 Grundriss der mehrteiligen Anlage von Oldenburg, Kr. Ostholstein, 

im 10.-12. Jahrhundert Vorort Wagriens. Linke Hdlfte in Schwarz die 

Wallzilge der altesten Burg. Darin als kleinerer Innenring eine deutsche 

Burg des 13. Jahrhunderts. Rechte Hdlfte in Schwarz die erste A usbaupha- 

se durch Umwallung des Vorburggelandes. Reste von Wallzugen im Nor

den bislang nicht sicher datiert. Siidlich des Walles heutige Kirche.
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Abb. 4 Westseite des 16-18 m hohen und 4 ha grossen Burgwalles von Ol

denburg, Kr. Ostholstein. Aufnahme von 1925.

in das die siidliche Ostseektiste als Interessensphare na- 

mentlich der Danen einbezogen war. Es gibt fur den friih- 

geschichtlichen Zeitraum kaum ein dem Land zwischen 

Nord- und Ostsee vergleichbares Gebiet, in dem sich auch 

mil archaologischen Mitteln die Konturen zweier ver- 

schiedener Volkerschaften, der Sachsen und der Slawen, 

geradezu lehrbuchhaft nachzeichnen lassen. Hier stehen 

sich zwei ethnische Gruppen gegeniiber, die sich nicht nur 

am Limes mit ihren Ortsnamen unterscheiden; hier sind 

unverwechselbare keramische Gruppen raumlich gegen- 

einander abgegrenzt. Und hier liegen, wahrscheinlich als 

Folge ganz unterschiedlicher Siedlungs- und Verfassungs- 

strukturen, zwei kontrastreiche Burgenprovinzen einander 

gegeniiber. Durch den Vergleich beider miteinander las

sen sich die Besonderheiten der slawischen Burgen, quasi 

wie unter einer Lupe vergroBert, deutlicher wahrnehmen. 

Zunachst muB man sich vergegenwartigen, daB wahrend 

des hier behandelten Zeitabschnittes vom 7. bis zum 

12. Jahrhundert nicht nur bei den Slawen, sondern auch 

bei ihren westlichen und nordlichen Nachbarn der vor- 

herrschende Befestigungstyp die relativ groBraumige 

Ringwallanlage war, wobei man den Begriff nicht zu eng 

fassen und ausschlieBlich an eine ebenmaBige, kreisrunde 

Anlage denken darf, da die Wallfiihrung sich den vorgege- 

benen Gelandeformationen anpaBte und es dadurch zu 

ei-, tropfen- und halbkreisformigen Grundrissen kam - 

um nur einige Varianten zu nennen (Abb. 2). Der entschei- 

dende Unterschied gegeniiber den seit dem 11. Jahrhun

dert aufkommenden Motten, die ganz anderen Bediirfnis- 

sen und Verteidigungsprinzipien entsprachen, bestand in 

der Schaffung eines Verteidigungsbereiches fur eine grb- 

Bere Anzahl von Menschen und wahrscheinlich auch de- 

ren Viehbesitz. In unserem Arbeitsbereich schwankt der 

Durchmesser der slawischen Burgen, gemessen zwischen 

den Wallkronen, zwischen 80 und 120 Metern. Nur wenige 

haben kleinere oder groBere Dimensionen. Mehrere der 

Burgen haben sich im Laufe der Zeit zu mehrteiligen Anla- 

gen erweitert, indem Vorburgareale entstanden, die eben- 

falls eine Wallbefestigung erhielten. Diese konnen an die 

Kernburg fest angegliedert sein (Abb. 3-4) oder raumlich 

von der Hauptburg abgesetzt sein (Abb. 5). Anlagen dieser 

Art erreichen eine GroBe von mehreren Hektar Flachenin- 

halt. Dieses Ausbauprinzip ist nichts spezifisch Slawisches. 

Ringwalle, Abschnittsbefestigungen und mehrteilige Bur-

Abb.5 Rekonstruktion der slawischen Burg von Scharstorf Kr. Pion. 

Links Hauptburg (alteste Anlage von 835) mit kleiner Nebenburg (erbaut 

50 Jahre spater); rechts grosse Vorburg mit leichter Plankenbefestigung 

seitwarts und 150 m langem Abschnittswall, um 885 erbaut. Vgl. 

Abb. 11-13.
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gen waren auch den sachsischen Nachbarn vertraut. Ein 

unvoreingenommener Betrachter wiirde in der Regel zwi- 

schen Ringwallen aus Westholstein und solchen aus den 

ehemaligen Slawengebieten kaum Unterschiede bemer- 

ken. Diese ergeben sich erst aus der Lage der Burgen zum 

jeweiligen Siedlungsraum. Die sachsischen Burgen des 9. 

und 10. Jahrhunderts liegen an der Peripherie der Gaue, 

und zwar an besonders gefahrdeten Stellen, wo naturliche 

Zugange ins Landesinnere bestanden, etwa wenn die Ufer 

breiter, versumpfter FluBauen sich verengten und den na- 

turraumlichen Schutzgiirtel durch Furten unterbrachen. 

Eine gewisse RegelmaBigkeit der Abstande von Burg zu 

Burg, die das Land gegen slawische Einfalle sicherten, laBt 

auf eine zentrale Planung schlieBen. Aber auch Gefahren, 

die durch wikingische Einfalle von der Seeseite her droh- 

ten, begegnete man mit raumsichernden Anlagen. Alle 

diese Burgen sind trotz einer langeren Benutzungsdauer 

relativ fundarm, weil sie offenbar nur in Krisenzeiten voll 

besetzt waren. Das Landesinnere blieb burgenfrei. Dieser 

A bb. 6 Schema der Burgenorganisation bei den nordelbischen Sachsen und 

Slawen. Links: Randlage der Burgen in einem Gau mit Hauptburg. Rechts: 

Gleichmdssige Verteilung der Burgen uber das Landesinnere mit dem Vor- 

ort eines Teilstammes.

Slawen ausgesprochenen Sperrfunktion der nordelbischen Sach- 

senburgen steht die «Verstecklage» slawischer Burgen ge- 

geniiber (Abb. 6). Sie sind, sieht man von wenigen Burgen 

mit Randlage nahe des Limes und einer zweifellos raum

sichernden Funktion ab, stiitzpunktartig relativ gleich- 

maschig liber das ganze Landesinnere verteilt. Nicht selten 

liegen sie verkehrsungunstig und abseits der damals be- 

nutzten Wege auf Inseln (Abb. 7) oder Halbinseln der 

zahlreichen Seen, die es im Jungmoranengebiet gibt. in- 

nerhalb von FluBschleifen oder auf flachen Sandhorsten 

inmitten weiter Niederungsgebiete. Aber neben diesen 

ausgesprochenen Niederungsburgen gab es auch, und 

zwar vorzugsweise in der slawischen Friihzeit, Burgen auf 

hbheren Moranenkuppen, die den Wasserspiegel naher 

Seen oder Fliisse um 10 bis 20 Meter uberragten (vgl. 

Abb. 2). Dieses Bild der raumlichen Verteilung trifft glei- 

chermaBen fur die friihen slawischen Burgen als auch fur 

die Spatzeit des Slawentums in Ostholstein zu. Obgleich 

wiederholt Verlegungen der Burgplatze stattgefunden ha- 

ben, kbnnen wir fur die wenigsten eine kontinuierliche Be- 

siedlung von der slawischen Friihzeit bis zum Ende nach- 

weisen. Im Gegensatz zu den recht fundarmen sachsischen 

Burgen spricht der relativ hohe Fundanfall in slawischen 

Burgen, in denen es bei langerer Benutzungsdauer zur 

Ausbildung von 1 bis 2 Meter machtigen Kulturschichten 

kam, fur eine dichtere und wahrscheinlich standige Be- 

siedlung.

Ehe aus dieser ganz andersartigen Verteilung der Burgwal- 

le Folgerungen fur die Siedlungs- und Verfassungsge- 

schichte der Slawen gezogen werden, soil die unterschied- 

liche Burgenbautechnik der beiden Burgenprovinzen er- 

lautert werden: Die Beobachtungen beruhen bei den sach

sischen Burgen auf Grabungsergebnissen, die namentlich 

von der Stellerburg bei Borgholz in Dithmarschen, der
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Kaaksburg im Kreis Steinburg, der Einfelder und Wittor- 

fer Burg bei Neumunster, dem Burgwall von Hitzhusen, 

Kreis Segeberg, und der Hammaburg in Hamburg vorlie- 

gen. Es sind Burgen des 9. bis 11. Jahrhunderts. Ferner ist 

dazu das von den Franken um 810 erbaute Kastell Esesfeld 

an der Stbr westlich von Itzehoe zu rechnen. Die Wall- 

kbrper dieser Burgen sind, im Gegensatz zu denen der sla- 

wischen, unter einer relativ geringen Verwendung holzer- 

ner Bauelemente vorzugsweise aus Gras- oder Heideplag- 

gen aufgeschichtet. Gelegentlich scheint der Wall, wie z. B. 

bei der Hammaburg und bei der Wittorfer Burg, mit ein- 

zelnen waagerechten Balken durchschossen gewesen zu 

sein, die bei der Hammaburg der Verankerung einer hol- 

zernen Wallfront dienten. In der Regel wurde aber weitge- 

hend auf Holzeinlagen verzichtet. Am deutlichsten lieB 

sich die Bautechnik bei der stark verschliffenen Burg von 

Hitzhusen im Kreis Segeberg studieren. Hier hatte man an 

jenen Stellen, an denen Vorder- und Riickfronten entste- 

hen sollten, aus Soden zunachst kleine Walle von dreiecki- 

gem Querschnitt aufgeschichtet und den Innenraum mit 

lockerem Erdwerk und Sodenlagen aufgefiillt. Die Drei- 

ecke bildeten gewissermaBen Entlastungsdreiecke fur die 

schragaufsteigenden Wallfronten, die man sorgfaltig aus 

Plaggen aufschichtete. War bei den Burgen der Unter- 

grund wenig tragfahig, dann schuf man zunachst ein Fun

dament aus Baumstammen. AuBerdem verbindet alle 

sachsischen Burgen der vorgelagerte Spitzgraben. Er liegt 

auffallend dicht vor der AuBenfront. Es kbnnen auch zwei 

Spitzgraben hintereinander gestaffelt sein. Die Burgen 

sind ein- oder zweitorig. Eine Erdbriicke unterbricht an 

dieser Stelle das Grabensystem. DerToreinschnitt im Wall 

war dutch starke waagerechte Bohlen an den Wallwangen 

verkleidet. Sie erhielten dutch machtige, tief eingerammte 

Pfosten ihre Stabilitat. Wahrscheinlich trugen sie gleich- 

zeitig einen Verteidigungsturm, der das kammerartige Tor 

beherrschte.

Um nicht miBverstanden zu werden: Die bei den genann- 

ten und auch anderen, ungenannten sachsischen Burgen 

beobachtete Plaggenbauweise ist sicherlich nicht an ein 

bestimmtes Ethnikum gebunden; sie scheint sich vielmehr 

aus einer landesiiblichen Bautradition zu erklaren, die bis 

in die rbmische Kaiserzeit zuruckzuverfolgen ist, und sie 

muB sich offenbar wegen ihrer Brandsicherheit bewahrt 

haben.

Auch die slawische Bauweise geht auf alte Traditionen zu- 

riick. Sie ist bei den Hauptstammen der Westslawen, den 

Polen, den Tschechen, den Pomeranen, den Sorben, Wil- 

zen und Abotriten, jedoch keineswegs einheitlich. Na- 

mentlich im Mittelgebirge bestand nach J. Herrmann die 

Grundkonstruktion in einer Schalenbauweise, die in den 

verschiedensten Varianten bereits in rbmischer Zeit ange- 

wendet worden ist, dann Bestandteil des frankischen Befe- 

stigungsbaues wurde und von dort oder aus dem Donauge- 

biet zu den slawischen Stammen in Mahren, Bbhmen und 

ins Elb-Saale-Gebiet gelangte, wo sie eine eigenstandige 

Weiterentwicklung erfuhr. Wo plattiges Steinmaterial in

‘ 50 *0,90-* 4,20

Abb.8 Rekonstruktion slawischer Steintrockenmauer-Schalenbauweise 

(nach J. Herrmann).

reichem MaBe vorhanden war, wurde die Vorderfront zu 

einer Mauer aus Feldsteinplatten aufgeschichtet, die bis zu 

1 Meter breit sein konnte (Abb. 8). Je nachdem, welche 

Starke die Wehrmauer erreichen sollte, wurde der Raum 

zwischen beiden Frontmauern bemessen und mit Erde 

oder Gesteinsschutt aufgefiillt. Damit der Druck dieser 

Innenschiittung die Trockenmauern nicht auseinander- 

driicken konnte, verband man diese durch Holzanker mit 

den eingefiillten Schichten. Die Riickfront konnte aber 

auch aus einer steilen Bohlen- und Palisadenwand beste- 

hen, wenn man nicht uberhaupt auf die riickwartige Scha- 

lenmauer verzichtete und statt dessen eine schrage Ram- 

penbbschung aus dem vorhandenen Baumaterial anschiit- 

tete. Als Grabenhindernis verwendete man muldenfbrmig 

oder trapezfbrmig eingetiefte breite Sohlgraben, die meist 

nur Trockengraben waren.

Bei der Erbrterung nach den Wurzeln der bei einzelnen 

Stammen vorzugsweise entwickelten Festungsbautechni- 

ken wird man beriicksichtigen miissen, welche Elemente 

von Vorbevblkerungen ubernommen wurden, mit denen 

die Slawen auf ihren Wanderungen in Beriihrung kamen, 

oder bis zu welchem Grade Einfliisse benachbarter, nicht- 

slawischer Vblkerschaften denkbar sind. Wir kbnnen hier 

auf das Problem der Urheimat der Slawen, die nach An- 

sicht vieler Forscher im Raum nbrdlich der Karpaten, zwi

schen der Weichsel im Westen und dem Dnjepr im Osten, 

vermutet wird, nicht naher eingehen und nur andeuten, 

daB die slawischen Stammesverbande, die sich im heuti- 

gen deutschen Sprachraum niederlieBen, aus verschiede- 

nen Zonen dieser «Urheimat» stammen und damit auch 

verschiedene StoBrichtungen nach Westen erkennen las-
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Abb. 9 Slawische Rostkonstruktion des Holz-Erde-Walles von Gnesen, 

Polen (nach K. Zurowski).

sen. Die Rekonstruktion der Wanderwege mit Hilfe ver- 

bindender Elemente der Sachkultur und der Namensfor- 

schung steckt allerdings noch in den Anfangen. Die Unter- 

suchungen haben vielfach einen stark hypothetischen 

Charakter. Auch mit Hilfe unterschiedlicher Burgenbau- 

techniken, wie sie bei einzelnen Stammen zu dominieren 

scheinen, versuchte man den Wanderweg zuriickzuverfol

gen. Die im Elb-Saale-Gebiet bei den Sorben vorherr- 

schende Trockenmauer-Schalenbauweise laBt sich mit 

Bohmen und Mahren verbinden.

Im Havelgebiet, im siidlichen Brandenburg, an der mittle- 

ren Oder und bstlich der Oder in Polen scheinen die dort 

ansassigen slawischen Stamme eine Bauweise zu bevorzu- 

gen, die man als Rostkonstruktion bezeichnet (Abb. 9). 

Auf den vorher planierten Untergrund wurden in der ge- 

planten Streichrichtung des Walles im Abstand von 1-3

Abb. 10 Rostkonstruktion mit Widerlager aus Asthaken in Wroclaw (Bres

lau) (nach K.Jazdzewski).

Metern Baumstamme gelegt, auf die dann wieder eine ge- 

schlossene Stammlage quer zur Wallrichtung geschichtet 

wurde. Dann folgten wieder Stamme in Wallrichtung und 

darauf wieder eine Querlage usw. Die einzelnen in Wall

richtung liegenden Stamme wurden durch stehengelasse- 

ne Asthaken der jeweiligen querliegenden unteren 

Stammlage am Abrollen gehindert (Abb. 10). Aus stati- 

schen Grtinden wurden die quer zur Streichrichtung des 

Walles aufgepackten Stamme nach oben immerkurzer, so 

daB sich der Wall im Querschnitt zur Krone hin verjungte. 

Die Hohlraume zwischen den Balkenlagen fiillte man mit 

Erdreich auf. Die AuBenfront wurde, genau wie bei einer 

Bohlenverschalung, durch einen vorgesetzten Lehmkeil 

oder eine schrag vorgebbschte Wand aus Soden gegen 

Feuer geschiitzt. Walle dieser Art konnten bei entspre- 

chender Basisbreite eine betrachtliche Hbhe erreichen. Bei 

14 bis 16 rostartig iibereinandergeschichteten Holzlagen 

entstand beispielsweise bei Tornow, Kreis Calau, ein 5 bis 

6 Meter hoher, massiver Wallkbrper. Eine ganz ahnliche 

Rostkonstruktion mit kreuz- und quergeschichteten 

Baumstammlagen kennt man bereits aus der jiingerbron- 

zezeitlichen/altereisenzeitlichen Lausitzer Kultur. Entge- 

gen Herrmann, der vermutet, daB die westliche Verbrei- 

tungsgrenze dieser Bauweise noch vor dem Elbtal liegt, 

darf vermutet werden, daB sie auch bei den Abotriten 

vereinzelt gebrauchlich war. Nach alteren Beobachtungen 

und freilich nicht neuen Grabungen kbnnte der guterhal- 

tene frtihslawische Ringwall von Poppendorf bei Lubeck 

in dieser Weise erbaut worden sein. Wahrscheinlich deutet 

sich Ahnliches in verkohlten, kreuzweise liegenden 

Stammschichten an der Basis des in fruhslawischer Zeit 

entstandenen Burgwalles von Strenglin, Kreis Segeberg in 

Holstein, an. Rostkonstruktionen aus ubereinandergeleg- 

ten Baumstammen und behauenen Balken sind bei den 

Burgen von Scharstorf, Kreis Preetz, und Warder, Kreis 

Segeberg, ausgegraben worden. Dort benutzte man die git- 

terartig gelegten Baumstamme und Balkenlagen aller

dings dazu, einen Ufersaum zu erhbhen und besiedelbar 

zu machen. Aber es gibt weitere Hinweise, daB auch den 

Abotriten die Rostbauweise im Prinzip bekannt gewesen 

sein muB.

Der hbchste technische Entwicklungsstand wurde mit der 

komplizierten Kastenbauweise schon in fruhslawischer 

Zeit, d.h. mindestens im 8. Jahrhundert, erreicht. Sie hat 

eine weite Verbreitung vom auBersten Nordwesten uber 

Mecklenburg bis in die Lausitz gefunden, womit nichts 

iiber die Herkunft dieser Technik ausgesagt werden soil. 

Das System ist im Grundprinzip einfach, indem quadrati- 

sche oder rechteckige Kasten aus kraftigen und breiten 

Bohlen geschaffen werden (Abb. 11). Die Bohlen wurden 

kurz vor den Enden auf der Ober- und Unterkante mit Ein- 

schnitten versehen. Die Einschnitte sind ineinanderge- 

hangt, so daB ein fester Eckverband nach Art der Block- 

bauweise entsteht. Mehrere ilbereinandergestellte Kasten 

bilden auf diese Art und Weise ein festes Gefuge. Je nach 

gewiinschter Breite des Walles lieBen sich drei bis vier sol-
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Abb. 11 Slawische Kastenbauweise, Rekonstruktion des Abschnittswalles 

von Scharstorf, Kr. Pion.

cher Kastenelemente hintereinander staffeln. Diese Ka

sten konnen mit Sand, Torf oder auch Baumstammen ge- 

fullt sein. Eine entwickeltere Stufe dieser Kastenbauweise 

konnten wir bei Ausgrabungen in Scharstorf 1959 und 

1971 bis ins Detail an einem 150 Meter langen und ur- 

sprtinglich 8,50 Meter breiten Abschnittswall studieren,

Abb. 12 Sudende des Abschnittswalles von Scharstorf, Kr. Pion, wdhrend 

der A usgrabung.
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der einmal eine Gesamthohe von 4 bis 5 Metern gehabt 

haben diirfte. Der auf einem festen Torfuntergrund errich- 

tete Wall hatte sich durch sein Gewicht tief in den Boden 

eingesenkt. Ein Anstieg des Wasserspiegels seit der slawi- 

schen Zeit um mindestens 1 Meter hatte fur eine hervorra- 

gende Erhaltung der unteren Holzlagen gesorgt (Abb. 12). 

Diesem Wall war ein Flechtwerkzaun vorausgegangen, 

den die slawischen Bewohner der Burg umgelegt und als 

Fundamentbettung fur den Wallkorper benutzt hatten. 

Hier waren drei Kastenelemente hintereinander geschach- 

telt. Die Breite der Bohlen betrug 30 bis 40 Zentimeter. Die 

Gesamthohe der erhaltenen Kasten erreichte 2 Meter. Die 

Vorderfront des ersten Kastens war leicht nach innen ge- 

neigt. Die Riickfront der Holz-Erde-Mauer stieg dagegen 

senkrecht auf. Ein vierter Kasten von der Hohe einer Bohle 

faBte einen Weg hart hinter der Wallmauer ein. Um die 

Kasten untereinander zu verbinden und die auBere Stabi- 

litat zu erhohen, hatte man wahrend des Aufschichtens der 

einzelnen Kastenelemente die Bohlen einzelner Rahmen 

in verschiedener Hbhe mit Einschnitten versehen, durch 

die lange, waagerechte Balken gesteckt wurden, die an den 

Enden geigenkastenformig verdickt waren und runde oder 

dreieckige Locher aufwiesen, durch die man senkrechte 

Pfahle gesteckt und an der Vorder- und Riickfront sowie 

an der Wallwange (wir hatten das Ende des Walks freige- 

legt) tief in den Boden gerammt hatte, so daB sie die 

AuBenseite der Kasten wie ein Bollwerk umgaben 

(Abb. 11). Das andere verdickte Ende dieser Spannbalken 

wurde gleichermaBen im Inneren eines Kastens verankert. 

Da in diesem Fall das Fullgut innerhalb der Kasten fast 

ausschlieBlich aus etlichen Baumstammschichten, Kultur- 

erde und Torflagen bestand, mufiten die inneren Anker- 

pfahle zwischen die Balkenlagen der Fiillung getrieben 

werden. Aber solche Spannbalken verbanden auch den 

hinteren mit dem mittleren Kasten und den mittleren mit 

dem vorderen Kasten. Zur Fiillung der Kasten benutzte 

man ferner Bauelemente abgerissener Hauser. Allein auf 

knapp 40 Quadratmetern aufgedeckter Flache zahlten wir 

etwa 45 der Spannbalken (Abb. 13). Reichlich 1 Meter vor 

der Vorderfront verlief eine enggestellte Pfahlreihe mit 

Schragneigung nach innen. Zwischen dieser und der vor

deren Holzfront lag eine Schicht von Rundhiilzern und 

Balken, die wahrscheinlich das Fundament eines schma- 

len Lehmkeiles bildeten, der zum Schutz vor die Holzfront 

gesetzt war. Da der mittlere Kasten am tiefsten in den Un- 

tergrund eingesackt war, darf vermutet werden, daB auf 

dem mittleren Kasten die groBte Last lag. Ob der Oberbau 

der zunachst senkrechten Holzfronten sich damm- oder 

stufenfbrmig nach oben verjiingte, lieB sich nicht feststel- 

len.

Fur diesen Burgwall, der in keiner historischen Quelle ge- 

nannt wird, liegt eine exakte dendrochronologische Datie- 

rung vor, die D. Eckstein verdankt wird. Der Abschnitts- 

wall ist im Jahre 885 erbaut worden und stellt ein kompli-

Abb. 13 Spannbalken und Bohlen der Kastenwande mit Einschnitten zum 

Durchstecken der Spannbalken aus Scharstorf Kr. Pion.
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ziertes und wirkungsvolles Werk sorgfaltiger Zimmerer- 

technik dar. Die verwendeten Bohlen sind gleichmaBig 

sauber zugeschnitten und an den Enden abgerundet. Die 

Locher in den Spannbalken sahen die Verwendung von 

runden, vier- und dreikantigen Pfosten vor. Der Arbeits- 

aufwand muB betrachtlich gewesen sein. J. Herrmann hat 

fur einen ahnlichen Burgwall Berechnungen angestellt, die 

auf altrussischen Quellen fuBen. Ich habe seine Berech

nungen den meinigen zugrunde gelegt. Danach nahm der 

Einschlagunddie Verarbeitungvon 1 KubikmeterEichen- 

holz im Wallbau 6 bis 10 Tagewerke in Anspruch. Wir ge- 

hen von einem Mittelwert von 8 Tagewerken aus. Fur die 

Aufschiittung von 1 Kubikmeter Erde und den Antrans- 

port wird 1 Tagewerk benbtigt. Unter Zugrundelegung 

dieser Werte diirften allein beim Abschnittswall 4800 Ku

bikmeter Holz verarbeitet worden sein. Danach miissen 

die Holzarbeiten 38400 Tagewerken entsprochen haben. 

Dazu kommen 1000 weitere Tagewerke fur die Verfullung 

mit Erde. Das ergibt insgesamt 39400 Tagewerke. Oder 

anders gerechnet: 200 Arbeiter benbtigten 197 Tage fiir 

die Bauarbeiten.

Bei der Untersuchung der machtigen Burgwallruine von 

Mecklenburg siidlich von Wismar, die namengebend fur 

das Land Mecklenburg wurde und die bis ins 11. Jahrhun- 

dert der Hauptfiirstensitz des Gesamtherrschers uber den 

abotritischen Stammesverband war, wurde festgestellt, 

daB dieser riesige Wall von 150 Metern Durchmesser be- 

reits im 8. Jahrhundert diese Dimension hatte. Wenngleich 

die Erhaltungsbedingungen ungleich ungunstiger als in 

Scharstorf waren, konnte doch der eindeutige Beweis er- 

bracht werden, daB schon der alteste Wall dieselben Kon- 

struktionsmerkmale mit Spannbalken und Kastenkon- 

struktionen aufweist wie der Scharstorfer Abschnittswall. 

Die Kastenbauweise konnten wir auch bei dem altesten 

Kernwall von Oldenburg in Holstein (Abb. 14) feststellen 

(8. Jahrhundert), einer Burg, die uns fiir das 10. und 

11. Jahrhundert als Vorort der Wagrier, eines Teilstammes 

der Abotriten, bezeugt ist. Auch im Kern des Burgwalles 

von Alt-Lubeck steckt eine Kastenkonstruktion. Die Holz- 

kastenkonstruktion muB sich sehr bewahrt haben, denn 

noch bei der in das 11. und 12. Jahrhundert zu datierenden 

Burg von Behren-Liibchin in Mecklenburg, bei der der 

Ausgraber E. Schuldt ahnliche, ja vielleicht noch bessere 

Erhaltungsbedingungen als in Scharstorf vorfand, war sie 

angewendet worden (vgl. Abb. 7).

Im Zusammenhang mit dem Scharstorfer Abschnittswall 

soil darauf hingewiesen werden, daB die zugehbrige 

Hauptburg, ein Ringwall (Abb. 5), bereits 835 erbaut wor

den ist. Bei einer spateren Erhohung und Verbreiterung 

des holzverplankten und mit einer rampenartigen Riick- 

front versehenen Wallkbrpers wurde der Ringwall um 

einen Anbau erweitert. Er zweigt im Osten und Westen 

tangentenartig vom Hauptwall ab. Dicht bei dicht einge- 

rammte, angescharfte Spaltbohlen bildeten die stabilisie- 

renden Bauelemente eines reichlich 2 Meter breiten Wehr- 

ganges. Die eingerammten Pfosten der Vorder- und Ruck

front waren jeweils so geringfiigig gegeneinander versetzt, 

daB dazwischen die vordere und riickwartige Langsver- 

plankung Platz hatte und von den Pfahlen gehalten wurde. 

Uberreste einzelner Spannbalken zeigen an, daB das Bau-
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Abb. 15 Ausbau der Nebenburg von Scharstorf (vgl.Abb. 5) 1. Phase: Aus- 

heben von Graben im Vorgelande der Burg, Verfilllung der Graben mit 

Buschwerk als Drdnage.

prinzip des Wehrganges dem des Abschnittswalles ent- 

sprochen haben muB. Die Spannbalken sollten ein Ausein- 

anderdrticken des Wehrganges, dessen Inneres mit Spalt- 

hblzern, Buschwerk und Abfall gefullt war und oben eine 

Abdeckung mit Lehm trug, verhindern (Abb. 15-16).

Die Erhbhung des Hauptwalles, die Errichtung der kleinen 

Nebenburg und die Erbauung des 150 Meter langen Ab

schnittswalles fallt in das gleiche Jahr 885. Die Genauig- 

keit der dendrochronologischen Untersuchungen ging so 

weit, daB Eckstein sogar den Nachweis erbringen konnte, 

daB etliche Pfosten der Vorder- und Ruckfront aus einem 

Baumindividuum geschnitten waren.

Noch eine weitere Detailbeobachtung dieser Ausbaupha- 

se beleuchtet die sinnreiche Planung, die diesem Vorhaben 

vorausging. Die Errichtung der seitlichen Nebenburg er- 

folgte zweifellos mit dem Ziel, das mit dem Wehrgang zu 

umgurtende Vorgelande bis zum See siedlungsmaBig zu 

erschlieBen. Da der Untergrund hier aus wasserundurch- 

lassigem Ton besteht, zog man von dem flachen Sohlgra- 

ben vor dem Ringwall sternfbrmig Graben mit leichtem 

Gefalle bis zum Seeufer (Abb. 15-16). Dann wurde der 

Ringgraben um die Burg und die von ihm abzweigenden 

neuen Graben mit Buschwerk verfullt und auf der ganzen 

Uferzone ein Packwerk aus Faschinen und kreuzweise ge- 

schichteten Balken errichtet, so daB ein trockener Bau- 

untergrund entstand. Das sich im Vorgelande sammelnde 

Wasser wurde durch die so geschaffenen Buschdrainagen 

in den Graben unter dem neu errichteten Wehrgang hin- 

durch in den See abgeleitet.

Die hier beschriebene Holzkastenkonstruktion war offen- 

bar gerade bei den Abotriten zur hbchsten Perfektion aus- 

gereift. Ihr gegeniiber hatte die Rostkonstruktion zweifel

los den Nachteil, daB die Stabilitat des Wallkbrpers von 

der Haltbarkeit der als Widerlager dienenden Asthaken 

abhing. Gelang einem Angreifer eine Beschadigung der 

Vorderfront durch Herauslbsen einzelner Stamme, muBte 

der starke Schub des Oberbaues den Wall zum Einsturz 

bringen. Die Kastenkonstruktion beruht auf einem dop- 

pelten Sicherheitsprinzip. Selbst wenn sich Eckverbande 

der miteinander verkammten Kastenbohlen Ibsen sollten, 

war die AuBenfront mit dichtgestellten und tief einge- 

rammten Pfosten umgeben, die wiederum dadurch nicht 

nach auBen gedriickt werden konnten, weil sie durch 

Spannbalken mit dem Inneren der festen Fiillung ver- 

bunden waren. Die Spannbalken faBten kreuz und quer in 

das Innere hinein, um den Walldruck nach alien Seiten hin 

abzufangen.

In Erstaunen setzen uns die riesigen Holzmengen, mit de- 

nen man das Innere der Kasten beschichtete. Der damit 

verbundene, bereits erwahnte enorme Arbeitsaufwand, 

dem ganze Walder zum Opfer gefallen sein mussen, findet 

eigentlich nur darin seine Erklarung, daB man das Ge-
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wicht des Wallkorpers mit Riicksicht auf den torfigen Bau- 

grund moglichst reduzieren wollte.

Die Oldenburger Kernburg, die im Gegensatz zur Schar- 

storfer Niederungsburg als Hohenburg zu bezeichnen ist, 

errichtete man am Rand einer Moranenkuppe 11 Meter 

iiber der nahen Niederung. Durch eine Abbbschung des 

Hanges schuf man, ehe iiberhaupt mit dem Wallbau be- 

gonnen wurde, bereits ein fast 10 Meter hohes und steiles 

Annaherungshindernis. Auf diesen so geschaffenen Steil- 

hang setzte man Kasten der beschriebenen Art, fullte sie 

aber nicht mit Holz, sondern mit lockerem Sand, lehmi- 

gem Sand und Kies, der in Linsen auf der Wallkuppe an- 

stand. Auch bei spateren Erhohungen und Verbreiterun- 

gen des Walles, die immer nach innen erfolgten, entstan- 

den unmittelbar hinter der riickwartigen Wallfront tiefe 

und breite Materialentnahmegraben. Solche tiefen Mate

rialentnahmegraben im Burginnenraum wurden auch an 

anderen Stellen, so z. B. in Giekau, Kreis Pion, beobachtet. 

In Fallen also, bei denen der Bauuntergrund sich als hin- 

reichend tragfahig erwies, war man in der Wahl des Full

materials nicht wahlerisch und scheute lange Transport- 

wege. Tierknochen und Scherben, mit denen manche W al- 

le durchsetzt sind, deuten an, daB auch die Inhalte von Ab- 

fallgruben zum Wallaufbau benutzt wurden.

Viele dieser Holz-Erde-Walle sind Brandkatastrophen 

zum Opfer gefallen. Es hat aber den Anschein, daB die 

wahrscheinlich durch angreifende Feinde verursachten 

Brande nicht so sehr die mit Lehm verkleidete AuBenwand 

Abb. 16 Ausbau der Nebenburg von Scharstorf (vgl. Abb. 15) 2. Phase: Bau 

eines 2 m breiten, holzbeplankten Wehrganges bis an den Wasserspiegel des 

Scharsees heran. Beschichtung des Innenraumes mit Baumstdmmen und 

Faschinen. Unterhalb des Packwerkes Entwasserung mit Buschdranagen.

beschadigten als vielmehr von den Oberbauten ausgegan- 

gen sind, von deren Aussehen wir nur sehr vage Vorstel- 

lungen haben. Offensichtlich trugen manche Wallkronen 

eine Bedeckung aus Rollsteinen, doch diirften die Brust- 

wehren oder Schutzdacher aus Holz bestanden haben.

Das alteste gesicherte Datum fur den Gebrauch der Ka- 

stenkonstruktion bei Verteidigungsbauten liefert uns im 

Norden Schleswig-Holsteins das 14 Kilometer lange Da- 

newerk bei Schleswig, die alte danische Sudgrenze. Dieser 

Schutzwall durchzieht an einer Stelle eine Niederung mit 

torfigem Untergrund. Als Fundament fur den Wallober- 

bau hatte man viereckige Kasten aus machtigen, vierkanti- 

gen Eichenbalken, die mehrere Lagen iibereinanderbilde- 

ten und Eckverbande nach Art der Blockbautechnik hat- 

ten, versenkt. Als Fallungsdatum der dabei verarbeiteten 

Eichen wird das Jahr 737 angegeben. DaB solche Kasten- 

konstruktionen viel weiter verbreitet waren, als es den An

schein hat, darf angenommen werden. Es ist erwiesen, daB 

die von der Blockbautechnik auf Bohlen tibertragene Eck- 

verkammung schon in wesentlich fruherer Zeit beim Ka- 

stenbrunnenbau Verwendung fand, so daB die Slawen si- 

cherlich nicht als die Erfinder dieser Bauweise gelten kbn- 

nen.
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Die slawischen Burgen erfiillten zweifellos mehr als eine 

einfache Bergungsfunktion fur die Bevolkerung in Gefah- 

renzeiten, wie es die stiitzpunktartige Verbreitung uber das 

ganze Land implizieren konnte (auf die oben hingewiesen 

wurde). Das legt allein die Besiedlungsdichte vieler Bur

gen nahe. Obwohl vor 20 bis 25 Jahren kaum Untersu- 

chungen von Burgen vorlagen und aus der Kenntnis weni- 

ger, von der Oberflache eingesammelter Funde noch keine 

zeitliche Differenzierung der Burgen bis zu dem Grade wie 

heute mbglich war, hatte bereits 1957 H. Jankuhn darauf 

aufmerksam gemacht, daB die Burgen der Abotriten als 

politische Zentren angesehen werden muBten. Aus der 

Verbreitung der Siedlungen, Graber und Schatzfunde er- 

gaben sich einige raumliche Besiedlungsschwerpunkte 

und ausgesprochen siedlungsarme Zonen. Fur Ostholstein 

hatte bereits K.Hucke 1938 den Versuch unternommen, 

das Waldbild zur Zeit der beginnenden deutschen Ostsied- 

lung aus Ortsnamen, die auf Wald und Rodung deuten, zu 

rekonstruieren. Detailliertere und fundiertere Studien die- 

ser Art legten spater F. Engel fur Nordmecklenburg und 

W. Prange fur den Kreis Herzogtum Lauenburg vor. Diese 

Waldgebiete deckten sich mit den fundarmen Zonen, und 

auf eine Karte ubertragen, stellten sich die slawischen 

Siedlungsraume als einzelne Siedlungs- und Rodungs- 

kammern innerhalb dichter Waldgebiete dar, an deren 

Rand oder in deren Mittelpunkt eine Burg lag. Aber es 

waren, namentlich in Ostholstein, doch verhaltnismaBig 

wenige waldfreie Flachen, in denen sich eine signifikante 

Konzentration von slawischen Funden aus offenen Sied

lungen urn Burgen herum iiberzeugend nachweisen lieB. 

Dafur gibt es mehrere Griinde. Die archaologische Lan- 

desaufnahme, durch die seit damals sehr viel mehr offene 

Siedlungen bekanntgeworden sind, steckte noch ganz in 

den Anfangen. Nach einer neuen Bearbeitung der slawi

schen Keramik durch V. Vogel ist das Fundgut aus Osthol

stein gegeniiber der Veroffentlichung von K.Hucke aus 

dem Jahre 1938 um das Vierfache angewachsen. Die Ma

terialbasis war also zu durftig. AuBerdem laBt sich gegen 

den damaligen Versuch einwenden, daB Funde und Bur

gen, die sich moglicherweise uber ftinf Jahrhunderte ver- 

teilen, auf eine zeitliche Scheinebene projiziert und einem 

hochmittelalterlichen Waldbild gegeniibergestellt wur- 

den.

Dementsprechend beurteilte Jankuhn die gesellschaftli- 

chen Verhaltnisse der abotritischen Friihzeit auBerst zu- 

riickhaltend. Wie treffend er aber dennoch die Entwick

lung der abotritischen Stammesverfassung charakterisier- 

te, soil ein Vergleich des heute erreichten Forschungsstan- 

des mit seiner damaligen Vorstellung zeigen, die hier wort- 

lich wiedergegeben wird: «Die soziale Gliederung der Sla- 

wen ergibt sich fur die Friihzeit ihrer Ansiedlung im ost- 

holsteinischen Raum nicht. Wir werden sie uns ahnlich zu 

denken haben wie an anderen Stellen des weiten, von sla

wischen Stammen besiedelten Raumes. Hier erscheinen 

sie in GroBfamilien gegliedert, also in Verwandtschafts- 

und Wirtschaftsgemeinschaften, die drei Generationen, 

vom GroBvater bis zum Enkel, umfassen. Solche GroBfa

milien mogen die urspriinglichen Siedlungsgemeinschaf- 

ten der Landnahmezeit gebildet haben. Sehr bald aber hat 

sich auch bei den Slawen eine Hauptlingsschicht herausge- 

bildet, und schon im 8. Jahrhundert treten bei den Elbsla- 

wen solche Hauptlinge neben der Masse des Volkes in den 

historischen Quellen auf. Im archaologischen Fundmate

rial hat eine solche soziale Differenzierung bisher keinen 

Niederschlag gefunden.

Uber die GroBfamilie hinaus sind schon fur das 9. Jahr

hundert groBere und umfassendere Einzelheiten bezeugt. 

Wir verdanken einen guten Einblick in diese Verhaltnisse 

dem sogenannten Bayrischen Geographen, einer Quelle, 

die um die Mitte des 9. Jahrhunderts entstand und nach 

Art antiker Staatshandbiicher die Verhaltnisse in den den 

Reichsgrenzen vorgelagerten Gebieten kurz zusammen- 

gefaBt darstellt. Fur den nordwestlichen Zipfel des slawi

schen Siedlungsraumes, also das ostholsteinische Gebiet, 

enthalt der Bayrische Geograph die Nachricht, daB die 

dort wohnenden Nord-Abotriten, die die Nachbam der 

Danen bilden, in 53 <civitates> gegliedert und daB diese 

<civitates> von Hauptlingen besetzt sind. An anderen Stel

len ergibt sich aus dieser Quelle die Erkenntnis, daB liber 

diesen als kleinste Einheiten bezeugten <civitates> als grb- 

Bere politische Organisationsform der Kleinstamm exi- 

stiert und daB mehrere solcher Kleinstamme zu Stammes- 

verbanden oder GroBstammen zusammengeschlossen wa

ren.

Die <civitates> bilden den Kern der politischen Organisa

tionsform. Sie stellen Landbezirke in Form von Siedlungs- 

kammern mit einer Burg als Vorort dar...» An einer Stelle 

bedarf seine Darstellung zunachst einer Korrektur. 

W. Fritze versteht wohl zu Recht unter den Nord-Abotri

ten jenen in ganz Holstein und Mecklenburg ansassigen 

Gesamtstamm der Abotriten, der deswegen mit diesem 

Namen belegt wird, weil sich wahrscheinlich schon wah- 

rend der Wanderzeit ein Teil der Abotriten (die Ost-Abo- 

triten) vom Stammesverband losgelost und im Donauge- 

biet niedergelassen hatte. Auch hat es in Ostholstein me

ntals 53 «civitates» = Burgen mit Umland gegeben. Die 

Anzahl von 53 Burgen jedoch, auf den gesamten abotriti

schen Siedlungsraum zwischen Elbe und Ostsee bezogen, 

hat Realitatswert. Sie entspricht etwa der Anzahl jener 

Burgen, die sich fiir das 9. Jahrhundert im Raum zwischen 

Elbe und Oder nachweisen laBt.

Ist in den frankischen Quellen des 8. und 9. Jahrhunderts 

nur von den Abotriten als dem nordwestlichsten Slawen- 

stamm die Rede, so erfahren wir im Gegensatz dazu aus 

den Quellen des 10. bis 12. Jahrhunderts, daB der abotriti- 

sche Stamm oder besser Stammesverband in vier Teil- 

stamme untergliedert war: die Wagrier, die Polaben, die 

Abotriten im engeren Sinne, die Adam von Bremen auch 

als Rereger bezeichnet, und die Warnower. Die Wagrier 

sitzen nbrdlich der Trave in Ostholstein bis an die Kieler 

Forde. Ihr Name ist nordgermanischen Ursprungs und 

leitet sich von vagr - die Bucht - ab. Sudlich der Trave sie-
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delten die Polaben bis zur Elbe. Der Name dieses abotriti- 

schen Teilstammes wird sprachlich aus dem altpolabi- 

schen Polab’e zu po = an, bei und dem polabischen Wort 

fur Elbe = lobii erklart. Die etymologische Deutung des 

Namens der Abotriten ist ungeklart. Dieser Teilstamm, 

der dem gesamten Stammesverband den Namen gab, hat 

seine Sitze im westlichen Mecklenburg. Ostwarts schlieBen 

sich bis zum FliiBchen Warnow die Warnower an; der Na

me diirfte schon auf eine germanische Vorbevolkerung 

zuruckgehen. Als Vorort der Wagrier spielte Oldenburg 

eine bedeutende Rolle. Die Hauptburg des polabischen 

Landes war Ratzeburg. Der Mittelpunkt der Abotriten im 

engeren Sinne war die Mecklenburg sudlich Wismar, zu- 

gleich lange Zeit Sitz des Gesamtherrschers uber den abo- 

tritischen Stammesverband. Uber den Vorort der Warno

wer ist nichts Genaueres bekannt.

Die historische Forschung hat bisher nicht mit Sicherheit 

klaren konnen, ob die Untergliederung nach Teilstammen 

bei den Abotriten erst die Folge eines im 9./10. Jahrhun- 

dert einsetzenden Differenzierungsprozesses war oder ob 

sie altere Wurzeln hat und von der frankischen Geschichts- 

schreibung nur zufallig nicht erwahnt wird. Eine solche 

Unterteilung in vier Teilstamme gab es in karolingischer 

Zeit bereits bei den ostlichen Nachbarn der Abotriten, den 

Wilzen. Es ware nach Fritze denkbar, daB der Abotriten- 

name, der den urspriinglichen Gesamtverband bezeichne- 

te,nach der Bildungvon Teilstammen auf denjenigenTeil- 

verband beschrankt blieb, dem das Geschlecht der abotri- 

tischen Gesamtherrscher angehorte. Die Namen der abo- 

tritischen Gesamtherrscher, die im Biindnis mit den Fran

ken stehen, sind uns als Zeitgenossen Karls des GroBen, 

Ludwigs des Frommen und Ludwigs des Deutschen iiber- 

liefert. Sie werden als «duces», «principes», ja sogar als 

«reges» Abotritorum bezeichnet. 804 setzt z. B. Karl der 

GroBe den Abotritenfiirsten Thrasko zum Konig ein. Als 

sich in der Folgezeit die Abotriten mit den Danen verbun- 

deten, zog 844 Ludwig der Deutsche gegen sie zu Felde. 

Dabei fallt ihr Konig Gostimysel. Nachdem Ludwig die 

Abotriten erneut in seine Abhangigkeit gebracht hatte, 

erneuerte er das Kbnigtum nicht, sondern stellte das Land 

unter eine Mehrzahl von Fiirsten, die er «duces» nannte. 

Auch der Bayrische Geograph bemerkt um die Mitte des 

9. Jahrhunderts iiber die Abotriten, daB ihre «civitates per 

duces suos partitae» seien, was nach Fritze so zu interpre- 

tieren ist, daB jeweils mehrere «civitates» der Herrschaft 

eines «dux» unterstanden hatten. Damit erhebt sich die 

Frage, ob die Verfiigung Ludwigs des Deutschen die Ent- 

stehung der spater iiberlieferten Teilstamme bewirkt habe. 

Wir miissen aber den verfassungsgeschichtlichen Hinter- 

grund, wie er sich fur die frtihabotritischen Verhaltnisse 

ergibt, noch naher erlautern, ehe wir die archaologischen 

Quellen sprechen lassen. Nach Fritze hatte der Furst bzw. 

der Konig der Abotriten die Aufgabe, das Verbandsaufge- 

bot im Kriege zu fiihren und in friedlichen Zeiten den Ver

band bei Verhandlungen mit den frankischen Herrschern 

zu reprasentieren. Seine Stellung verrat dadurch eine ge- 

wisse Festigkeit, daB sie erblich ist, allerdings bedurfte die 

Regelung der Herrschaftsnachfolge durch Sohne oder 

Verwandte der Bestatigung einer Stammesversammlung. 

Die Reichsannalen lassen keinen Zweifel, daB der Furst 

nicht der einzige Trager politischen Willens war. Es laBt 

sich eine Schicht von «primores» erkennen, deren politi- 

scher EinfluB bedeutend war. Sie verklagen z. B. 819 ihren 

Fiirsten Slavomir bei Ludwig dem Frommen, worauf der 

Kaiser den Slawomir absetzt. 823 erscheint sein Nachfol- 

ger Sedrag «cum quibusdem primoribus populi sui», um 

sich beim Kaiser zu rechtfertigen. Als drei Jahre spater 

abotritische «primores» auch den Sedrag verklagen, 

schickt der Kaiser eine Gesandtschaft zu den Abotriten, 

um deren «vulgus» zu erforschen; diese stellt geteilte Mei- 

nung fest, doch seien die «meliores ac praestantiores» fur 

Sedrag eingestellt, was den Ausschlag gibt, Sedrag im Amt 

zu belassen. In anderen Quellen werden statt der «pri- 

mores» «reguli» genannt. Sie diirften nach Fritze weitge- 

hend identisch miteinander sein und den hoheren Adel 

reprasentieren. Eine breitere soziale Schicht erblickt er 

hingegen in den «meliores ac praestantiores.» Ob sie die 

Vorsteher der Burggaue waren, die den «civitates» des 

Bayrischen Geographen entsprechen, oder nur die Alte- 

sten von Familienverbanden, wird nicht zu klaren sein. 

Fritze halt es nicht fur wahrscheinlich, daB diese Schicht in 

individuellem Besitz politischer Herrschaft war.

Die frankischen Annalen bringen nur einen Fiihrer des 

abotritischen Gesamtverbandes, namlich Thrasko, in Ver

bindung mit dem Namen seiner Burg. Es ist das um 808 im 

abotritischen Gebiet an der Ostseekiiste gelegene Reric, 

das man bis heute nicht mit Sicherheit lokalisiert hat. Der 

Danenkbnig Gottrik verjagt den Abotritenkonig Thrasko 

aus Reric, zerstort es und siedelt dort ansassige friesische 

und danische Kaufleute nach seiner Neugriindung Sliest- 

horp (Haithabu) um. Zwei Jahre spater findet Thrasko sei- 

nen Tod in Reric. J. Herrmann identifiziert Reric mit der 

Mecklenburg, jener groBen Ringwallanlage, die seit dem 

10. Jahrhundert nachweislich Sitz der abotritischen Ge

samtherrscher ist. Sie war damals noch durch einen heute 

vollig verlandeten Wasserlauf mit der Ostsee verbunden 

und zu Schiff zu erreichen. Die Lage im Binnenlande, die 

einen gewissen Schutz gegen plotzliche seeseitige Uberfal- 

le bot, verband den Ort mit den anderen bekannten See- 

handelsplatzen der damaligen Zeit. DaB die Burg bereits 

im 8. Jahrhundert jenen imposanten Flacheninhalt wie 

heute hatte, hebt sie gegen die gleichzeitigen abotritischen 

Ringwalle, auf die noch eingegangen wird, grbBenmaBig 

ab. Aus dieser Sicht ware das ein Indiz mehr fur die Rich- 

tigkeit der Herrmann’schen These.

Auch von den «duces», den «primores» oder «reguli», viel- 

leicht sogar von den «meliores ac praestantiores» darf nach 

der freilich durftigen Kenntnis der karolingerzeitlichen 

Verfassungsstrukturen bei den Abotriten angenommen 

werden, daB sie burggesessen waren.

1961 gelang es nach einer Reihe von Probegrabungen auf 

Burgwallen, eine grobe Datierung und die Unterschei-
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dung einer alteren und jiingeren Gruppe vorzunehmen. 

Die Zeitgrenze wurde um das Jahr 1000 festgelegt. Es er- 

gab sich, dab nur wenige der in der alteren Zeit gegriinde- 

ten Walle bis in den jiingeren Abschnitt hinein bestanden 

und dab die Anzahl der jiingeren Walle hinter der der 

alteren zuriickblieb. Der Chronist Helmold von Bosau, 

dem wir eine sehr eingehende Kenntnis der geschichtli- 

chen Ereignisse der slawischen Spatzeit verdanken, macht 

auch Angaben iiber die Gebietseinteilung bei den Wag- 

riern und Polaben, die er als «pagi» und «terrae» bezeich- 

net. In den meisten Fallen nennt er auch die burglichen 

Mittelpunkte. Aus dieser Einteilung labt sich erkennen, 

dab in der slawischen Spatzeit das Land in grbbere Ge- 

bietseinheiten aufgeteilt gewesen sein mub als in der Friih- 

zeit. Aus diesen Gebietseinheiten wurden dann um 1200 in 

danischer und deutscher Zeit Vogteibezirke.

Die spate Burgbezirksverfassung mit einzelnen Burggau- 

en, mit Teilstammesfiirstensitzen in Oldenburg, in Ratze- 

burg und Mecklenburg sowie dariiber dem Gesamtherr- 

scher des Stammesverbandes, der noch im 11. Jahrhundert 

in Mecklenburg, seit 1093 aber seine Residenz am «Drei- 

landereck» zwischen den Abotriten im engeren Sinne, den 

Polaben und Wagriern in Alt-Liibeck hatte, kann nicht 

jener Landesgliederung entsprochen haben, wie wir sie 

nach den Angaben des Bayrischen Geographen vermuten, 

als die unteren Gebietseinheiten wesentlich kleiner gewe

sen sein mussen. Offen blieb indessen, zu welchem Zeit- 

punkt die «Gebietsreform» stattgefunden haben konnte. 

Wir gewannen damals den Eindruck, dab ein Zusammen- 

hang zwischen der Auflassung der meisten alteren Burgen 

und dem Ausbau Oldenburgs zu einer mehrteiligen Burg- 

anlage gesehen werden miisse. Irgendwann mubte Olden

burg zum Vorort Wagriens aufgestiegen sein, denn der 

Ausbau dieser Burg zu einer groben, mehrteiligen Anlage 

schien zeitlich mit der Zerstorung der meisten anderen 

Burgen zusammenzufallen. Oder anders: einem der Burg- 

herren, namlich dem Oldenburger, war es im 10. Jahrhun

dert gelungen, sich eine Hegemoniestellung auf Kosten 

der anderen burggesessenen Geschlechter zu verschaffen. 

Die Neugriindung einer geringeren Anzahl von Burgen an 

neuen Platzen konnte mit der Auflbsung kleinerer Ge

bietseinheiten und der Entmachtung ihrer Herren zugun- 

sten groberer Einheiten und ihrer Besetzung mit loyalen 

Anhangern des Oldenburger Herrn zusammenhangen. 

Noch deutlicher schien sich eine solche Entwicklung der 

Machtkonzentration in Polabien anzubieten. Alle Burgen 

des alteren Zeitabschnittes wurden aufgegeben, und nur 

die in den historischen Quellen des 11. und 12.Jahrhun- 

derts erwahnte Ratzeburg verblieb als einziger burglicher 

Mittelpunkt. Leider ist die Burg heute verschwunden. Die 

an ihrem Platz gefundenen slawischen Scherben prasen- 

tierten nur eine spate Tonware, so dab angenommen wer

den durfte, die Burg sei im Zuge einer politischen Macht

konzentration tiberhaupt erst neu gegrtindet worden. Die 

hier skizzierten Entwicklungstendenzen, die man schon 

vorher bei anderen westslawischen Stammen in ahnlicher 

Weise erkannt hatte, mundeten bekanntlich bereits im 

10. Jahrhundert unter dem Piastengeschlecht in Polen und 

unter den Pfemysliden in Bbhmen in Staatengrtindungen 

ein. Auch bei den Abotriten kam es seit dem 10. Jahrhun

dert unter dem Geschlecht der Nakoniden in Mecklenburg 

zu einer Starkung des Gesamtherrschertums, das freilich 

wegen seiner Biindnispolitik mit den Sachsen und seiner 

Forderung der christlichen Mission an der heidnischen 

Adelsopposition im Lande scheiterte.

Solche Zusammenhange waren sicherlich im groben und 

ganzen richtig erkannt, doch mub die Entwicklung nach 

dem neuesten Erkenntnisstand doch differenzierter ver- 

laufen sein. Dab wir heute nicht nur zwei Entwicklungs- 

phasen herausarbeiten kbnnen, sondern eher an eine Drei- 

stufigkeit denken mussen, liegt an den besseren Datie- 

rungsmoglichkeiten durch die C 14-Methode, durch die 

Dendrochronologie, aber auch durch eine subtilere Eintei

lung der keramischen Funde, die vor allem auf die For- 

schungen von E. Schuldt zuriickgeht. So gelang es V. Vogel 

in Anlehnung an E. Schuldt, frith-, mittel- und spatslawi- 

sche Keramikgruppen fur Ostholstein herauszuarbeiten. 

Weitere Verbesserungen des chronologischen Geriistes fur 

die Keramik Ostholsteins werden zurzeit von I. Gabriel, 

W. Gebers und T. Kempke mit Hilfe der stratigraphischen 

Befunde in Oldenburg, Bosau und Alt-Liibeck angestrebt. 

Ubertragen wir die chronologischen Ergebnisse auf die 

Burgenforschung, dann bedeutet es, dab ohne Zweifel die 

frtihslawische Zeit wesentlich starker als vorher reprasen- 

tiert ist. Was die Erbauungszeit, aber auch das Ende der 

Burgen betrifft, mub man freilich noch immer Vorbehalte 

machen, da nicht auf alien Burgen pianmabige Grabun- 

gen stattgefunden haben und wir bei einigen noch auf zu- 

falliges Sammelgut angewiesen sind.

Die hier vorzulegende Neugruppierung der Burgen, vor 

allem der frtihslawischen, beruht in erster Linie auf Kera- 

mikfunden. Dabei werden wiederholt Begriffe wie frith-, 

mittel- und spatslawische Ware benutzt. Zwischen der 

frith- und mittelslawischen Ware gibt es zeitliche Uberlap

pungen, ebenso wie zwischen der mittel- und spatslawi- 

schen Keramik. Die erst in den letzten Jahren deutlich her- 

ausgearbeitete frtihslawische Keramik labt sich in eine 

unverzierte und eine verzierte Gattung unterteilen, die 

Vogel mit Gruppe A und B bezeichnet. A und B entspre- 

chen den von Schuldt herausgestellten Typen Sukow und 

Feldberg. Beide sind in ihren Formen verwandt. Die un

verzierte Ware konnte etwas friiher entstanden sein. Es 

fehlen bis jetzt befriedigende datierende Momente fur das 

friiheste Auftreten der altesten slawischen Keramik. Ein 

Zuriickreichen in das 7. Jahrhundert erscheint nicht un- 

wahrscheinlich, ist aber nicht zu beweisen. Mit einer in der 

frtihslawischen Burg von Bosau-Bischofswarder, Kreis 

Pion, auf dendrochronologischem Wege gewonnenen Da- 

tierung in die Zeit um 720 liegt bisjetzt die konkreteste An- 

gabe vor. Es ist hier nicht der Platz, alle bisher vorliegen- 

den Kriterien dafiir anzufiihren, dab die Gruppen A und B 

der frtihslawischen Keramik nebeneinander im 8.Jahr-
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hundert im Gebrauch waren. Ihre Lebensdauer reicht weit 

in das 9. Jahrhundert hinein. Um die Mitte des 9. Jahrhun- 

derts scheint sie nur noch in geringeren Prozentzahlen ge- 

geniiber der nun vorherrschenden mittelslawischen Ton

ware vorhanden zu sein, die nach einem Mecklenburger 

Fundort als Menkendorfer Typ bezeichnet wird. Das Auf- 

treten dieses Typs fallt in die Zeit um 800.

Die in ihrer Ornamentik sehr variationsreiche Menken

dorfer Ware wird um 1000 durch die spatslawische Gurt- 

furchenware, ein Massenfabrikat, abgelost; die erste Gurt- 

furchenware erscheint bereits in der zweiten Halfte des 

10. Jahrhunderts. Etwa um die Mitte des 11. Jahrhunderts 

hat sie die mittelslawische Tonware fast vollig verdrangt. 

Im ganzen gesehen werden unsere Datierungsgrundlagen 

fur die Keramik seit der Zeit um 800 durch die Beriihrung 

mit frankischen Elementen oder durch die Vergesellschaf- 

tung mit wikingischen Funden oder Miinzen zuverlassiger. 

Man wird Burgen, aus denen bisher ausschlieBlich fruhsla- 

wische Scherben stammen, bedenkenlos in das 8. und fru- 

he 9. Jahrhundert datieren konnen. Das gilt auch noch 

dann, wenn bereits zwischen einer groBeren Menge friih- 

slawischer Scherben einzelne des Menkendorfer Typs ver- 

treten sind.

Aus unserem Arbeitsgebiet in Holstein, das die Siedlungs- 

raume der Wagrier und Polaben umfaBt, kennt man 29 

datierte slawische Burgen. Es mogen einmal 35 gewesen 

sein, von denen fiinf dem Erdboden gleichgemacht sind 

und wenig Aussicht besteht, nachtraglich datierendes Ma

terial zu gewinnen. Von einer weiteren, heute noch beste- 

henden Burg (doppelter Halbkreiswall von Stofs, Kreis 

Pion) liegen bislang keine Funde vor. Von den verbliebe- 

nen 29 Burgen ist der Ringwall von Ratzeburg heute ver- 

schwunden, doch gibt es vom Platz der ehemaligen Burg 

Funde.

Von diesen insgesamt 29 Burgen lassen sich 20 mit groBer 

Wahrscheinlichkeit bis in die frtih-slawische Zeit zuruck- 

fuhren (Abb. 17). In keinem spateren Zeitabschnitt der 

slawischen Besiedlung hat es so viele Burgen wie im 8. und 

9. Jahrhundert gegeben. Wir mtissen hier jedoch eine me- 

thodische Einschrankung machen. Friihslawische Kera

mik, die aus den tiefsten Schichten am inneren WallfuB 

geborgen wurde, garantiert nicht eo ipso eine Errichtung 

des Walles um dieselbe Zeit, denn dem Wallbau konnte 

eine offene Siedlung am gleichen Platz vorausgegangen 

sein. Ein solcher Fall liegt in Scharstorf, Kreis Preetz, vor. 

Da aber ein GroBteil der 20 Burgwalle ausschlieBlich frtih- 

slawische Tonware und allenfalls einen minimalen Anted 

an mittelslawischen Scherben geliefert hat, ist mit der 

Erbauung der Walle im 8. oder spatestens in der ersten 

Halfte des 9. Jahrhunderts zu rechnen. Von diesen 20 Bur

gen waren mindestens acht um 800 oder spatestens um die 

Mitte des 9. Jahrhunderts aufgegeben. Sie wurden niemals 

wieder bewohnt. Weitere sechs gehen im 10. Jahrhundert 

zugrunde. Bei den meisten besteht der begrundete Ver- 

dacht, daB dies vor der Mitte des 10. Jahrhunderts erfolgte. 

Das Fundmaterial von den mittelslawischen Burgen Has-
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Abb. 17 Vermutliche Benutzungsdauer der slawischen Burgen in Holstein.

sendorf, Kreis Ostholstein, und von dem Abschnittswall 

von Stofs, Kreis Plbn - beide sind nicht unter den friihen 

Burgen aufgefuhrt -, reicht nicht aus, um Anfang und En- 

de festzulegen. Beide Burgen scheinen im 10. Jahrhundert 

bewohnt gewesen zu sein.

Nur die Burgen von Alt-Lubeck, Oldenburg und Susel, 

Kreis Oberholstein, Hochborre-Futterkamp in der Ge-* 

meinde Blekendorf und Giekau, Kreis Pion, nehmen eine 

Sonderstellung ein. Sie scheinen durchgehend von der 

fruhslawischen Zeit bis in die spatslawische Zeit des 11. 

und 12. Jahrhunderts belegt gewesen zu sein. Die Besied

lung von Giekau bricht relativ friih in spatslawischer Zeit, 

d.h. wohl in der ersten Halfte des 11. Jahrhunderts, ab.

Es gibt aber auch Burgen, die nach unserem Kenntnis- 

stand ausschlieBlich mit Menkendorfer Ware einsetzen 

und somit friihestens im Laufe des 9. oder 10. Jahrhunderts 

beginnen. Dazu konnten die bereits erwahnten Burgen 

von Hassendorf und Stofs-Abschnittswall zahlen; mit Si- 

cherheit ist das bei der Inselburg Warder, Kreis Segeberg, 

der Fall. Etwas spater, wahrscheinlich erst im 10. Jahrhun

dert, setzen Pion und Ratzeburg ein. Warder, Pion und 

Ratzeburg laufen durch bis zur spatslawischen Zeit.

Bei wenigen Burgen liegt der Schwerpunkt der Besiedlung 

eindeutig in der spatslawischen Zeit. Es sind dies Sipsdorf 

in der Gemeinde Lensahn und Neustadt, beide Kreis Ost

holstein, sowie Krems I, Kreis Segeberg.
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Vergegenwartigen wir uns, daB von 21 bzw. 20 frilhslawi- 

schen Burgplatzen 16 bis zur Mitte des 10. Jahrhunderts 

Zerstorungen zum Opfer gefallen und aufgelassen worden 

sind und nur fiinf dieser 21 bzw. 20 Burgen bis in die spat- 

slawische Zeit hinein weiterbestanden, dann wird das Aus- 

maB der Veranderungen innerhalb der Burgenlandschaft 

besonders deutlich. Wir haben es mit einer Platzkonstanz 

bei nur wenigen Burgen zu tun; die Verbdung der iibrigen 

erfolgt bis um die Mitte des 10. Jahrhunderts offenbar in 

zwei Zeitschtiben. Die erste Auflassungsphase endet um 

die Mitte des 9. Jahrhunderts.

Parallel zu dieser Entwicklung erfolgen im 9. und vor allem 

wohl im 10. Jahrhundert Neugrtindungen an anderen Or- 

ten. Weitere Grilndungen kommen in spatslawischer Zeit 

dazu.

Von den immerhin noch recht zahlreichen spatslawischen 

Burgen entfallt nur eine auf den polabischen Raum, evtl. 

sogar zwei, wenn wir die von dem Slawenftirsten Kruto im 

Stadtgebiet des heutigen Lubeck erbaute Burg Buku hin- 

zuzahlen. Alle iibrigen liegen im wagrischen Raum. Von 

diesen bestanden aber wohl auch nicht alle zur gleichen 

Zeit, denn die Anlage auf der Insel Burg im Neustadter 

Binnenwasser wird Susel abgelbst haben. Auch Giekau 

existierte bestimmt im 12. Jahrhundert nicht mehr.

Als Ursachen des starken Wandels der Burgenprovinz 

kommen eigentlich nur verfassungsmaBige Umstrukturie- 

rungen und nicht primar kriegerische Ereignisse in Frage. 

Kriegerische Zerstorungen sind in diesem Zusammen- 

hang nur Begleiterscheinungen eines tiefgreifenden Pro- 

zesses von Machtkonzentrationen.

Aus der relativ gleichmaBigen Verteilung der friihslawi- 

schen Burgen tiber W agrien und Polabien mbchte man auf 

eine schon im 8. Jahrhundert bestehende feste Organisa- 

tionsform schlieBen. Offenbar hat bei der Platzwahl fiir 

den Ringwall ein Gesichtspunkt eine wichtige Rolle ge- 

spielt: Es muBte unmittelbar in der Nahe der Burg, meist 

fest angrenzend, der Platz fiir einen eventuellen Ausbau 

der Burg mit zumindest einer der Burginnenflache ent- 

sprechenden, meist aber grbfieren Flache fiir eine Vor- 

burgsiedlung vorhanden sein, die innerhalb desselben na- 

turraumlichen Schutzgiirtels lag, der den Ringwall umgab. 

Ein treffendes Beispiel dafiir ist die friihslawische Burg 

von Pansdorf, Kreis Ostholstein (Abb. 2). Leider sind sol- 

che Zwillingskuppen bisher nicht systematisch untersucht. 

Der Pansdorfer Nebenhiigel hat bisher nur wenige friih

slawische Scherben geliefert. In Oldenburg, dem spateren 

Vorort Wagriens, bestand zweifellos im 8. Jahrhundert 

eine Gelandesituation wie in Pansdorf, wo der alte Zu- 

stand deshalb konserviert blieb, weil die Burg aus irgend- 

welchen Griinden trotz ihrer vortrefflichen Schutzlage im 

9. Jahrhundert aufgelassen wurde, wahrend in Oldenburg 

vor oder nach 800 eine offene Vorburgsiedlung umwallt 

und diese an die Hauptburg angegliedert wurde (Abb. 3). 

Das geschah in der Weise, daB der breite Graben, der die 

offene Vorburgsiedlung vom Ringwall trennte, in einem 

Arbeitsgang mit Kies verftillt wurde, denn sonst ware ein 

fester Anschlufi des neuen Walles nicht moglich gewesen. 

Gleichzeitig verbesserte man in dem neu geschiitzten Vor- 

burggelande die Siedlungsbedingungen, indem eine meh- 

rere Dezimeter machtige, wasserdurchlassige Sand- und 

Kiesbettung als trockener Baugrund fiir holzverbretterte 

Pfostenhauser aufgebracht wurde. Eine andere Vorburg, 

die sich nach Norden anschlieBt, ist bis jetzt nicht unter

sucht; infolgedessen fehlen datierende Anhaltspunkte fiir 

den Ausbau dieses Teiles.

Betrachten wir noch einmal die Burgensituation im 8. und 

friihen 9. Jahrhundert und vergleichen sie mit den Streu- 

funden aus alien offenen Siedlungen, die wir siidlich der 

Trave bei den Polaben und nbrdlich der Trave bei den Wa- 

griern kennen. Friihslawische Funde auBerhalb von Burg- 

wallen sind so gut wie unbekannt. Das mag zum Teil darin 

begriindet liegen, daB die Sammeltatigkeit sich in erster 

Linie auf die Burgwalle selbst konzentrierte. Dennoch 

wird man die geringe Zahl offener friihslawischer Sied- 

lungsplatze nicht ganz als Forschungsliicke abtun kbnnen. 

Verbreitungskarten von Vogel lassen von Zeitstufe zu Zeit- 

stufe eine sichtbare Vermehrung der auBerhalb der Burg

walle gelegenen Fundstellen erkennen. Die verhaltnisma- 

Big wenigen Streufunde, die bisher nicht von Burgwallen 

stammen, liegen meist in deren unmittelbarer Nahe. 

Wahrscheinlich war der Siedlungsradius um die friihslawi- 

schen Burgen relativ klein. Leider ist noch keine der friihen 

Burgen vollstandig untersucht. Aussagen iiber Gebaude 

und innere Gliederung sind nicht moglich.

Warum aber wurden so viele Burgen aufgelassen, und wer 

waren die Verursacher der gewaltsamen Zerstorung? Ka

men die Feinde von auBen oder aus dem Lande selbst? Die 

nordalbingischen Sachsen diirften fiir das 9. Jahrhundert 

ausscheiden, da sie ganz in die Defensive gedrangt waren, 

und mit den Danen sind die Abotriten seit 817 verbiindet. 

Man kbnnte an die standigen Stammesfehden zwischen 

den Wilzen und Abotriten denken, die sich in gegenseiti- 

gen Uberfallen entluden. Wir erfahren auch, daB Ludwig 

der Deutsche 844 einen Feldzug gegen die Abotriten un- 

ternimmt. Aber Pliinderung, Zerstorung und Eroberung 

sind kein Grund, eine Burg nach Beendigung des Krieges 

nicht wieder in einen verteidigungsfahigen Zustand zu 

versetzen. DaB dies geschehen ist, kann an der Oldenbur- 

ger Burg demonstriert werden, die mehrfach gewaltsame 

Zerstorungen mit groBen Schaden an den Befestigungs- 

wallen erlitt, die immer wieder erneuert und sogar aufge- 

hoht wurden. Einleuchtender wird die Verddung einer 

Burg, wenn sie ihre Funktionen als «Verwaltungsmittel- 

punkt» landlicher Siedlungen, als Versammlungsort und 

Kultzentrum verliert, wenn der Schutzherr des Siedelver- 

bandes entmachtet und das Gebiet mit einem oder mehre- 

ren anderen zu einer grbBeren Einheit zusammengelegt 

wird. Ein Machthaber, der mehrere der benachbarten «ci- 

vitates» in seine Gewalt gebracht hatte, versuchte gewiB zu 

verhindern, daB sich die eroberten Burgen zu neuen Wi- 

derstandsnestern entwickelten. Aus den archaologischen 

Befunden konnte man durchaus solche Entwicklungen
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herauslesen. Das Ende der Grammdorfer Burg diirfte zeit- 

lich mit der ersten Ausbauphase der Oldenburger Anlage 

zusammenfallen. Beide liegen nur wenige Kilometer aus- 

einander.

Um 835 wird auf der Scharstorfer Halbinsel, wo es schon 

seit dem 8. Jahrhundert eine offene Siedlung gab, ein 

Ringwall gebaut; ein schmaler, unbegehbarer Sumpfstrei- 

fen trennt Burg und offenes Vorburgplateau. Von der offe- 

nen Vorburgsiedlung fiihrt durch den Sumpf ein Damm 

zur Burg. Der Burgherr, der 50 Jahre nach der Griindung 

der Burg den Zugang zur Halbinsel durch einen 150 Meter 

langen, arbeitsaufwendigen Abschnittswall abriegelt, sei- 

nen eigenen Burgwall erhbht und eine Nebenburg anbaut, 

muB uber ein erhebliches Machtpotential verftigt haben, 

um das machtige Verteidigungswerk zu erstellen. Die ge- 

waltige Arbeitsleistung, die diesem Werk zugrunde liegt, 

spiegelt eine straffe Organisationsform wider, die gewiB 

nicht das Resultat bauerlicherNachbarschaftshilfe ist. Da- 

hinter mufi ein nicht unbedeutender Machthaber gestan- 

■ den haben, der tiber ein grbBeres Hinterland und eine grb- 

Bere Menschenzahl gebot als die Burgherren der frtihsla- 

wischen Zeit. Man sollte auch die Uberlegung einbezie- 

hen, ob die Gliederung der Gesamtanlage in die Haupt-, 

Neben- und Vorburg nicht mehr reine Funktionsbereiche 

widerspiegelt, sondern auch einer sozialen Abstufung des 

Burgvolkes entsprach. Die Erhohung und Verbreiterung 

des Walles der Hauptburg hatte eine Verkleinerung der 

Burginnenflache zur Folge. Die Hauptburg wird dem 

Burgherrn und seinem Geschlecht vorbehalten gewesen 

sein. In der Nebenburg kbnnte das Quartier seiner Dienst- 

mannen oder einer standigen kriegerischen Gefolgschaft 

gelegen haben, auf die der Burgherr vertrauen konnte. 

Eine solche Besatzung mit einem eigenen Burgkomman- 

danten gab es, wie wir durch Helmold von Bosau wissen, 

um 1100 in der Burg von Alt-Lubeck. Alle kriegerischen 

Ausriistungsgegenstande, die wir aus der Scharstorfer 

Burg besitzen, stammen aus der Haupt- und Nebenburg. 

In Scharstorf kbnnte durchaus einer jener «reguli» oder 

«primores» der frankischen Quellen gesessen haben, ein 

Angehbriger des hbheren Adels. Vielleicht ist der Ausbau 

der Scharstorfer Burg das Ergebnis jener Reform der abo- 

tritischen Verfassungszustande durch Ludwig den Deut- 

schen. Als mindestens gleichrangige Burgen neben Schar

storf werden solche zu werten sein, die von der friihslawi- 

schen Zeit an bis in die Spatzeit kontinuierlich besiedelt 

blieben. Fritze nimmt an, daB das Eingreifen Ludwigs des 

Deutschen um 844 zur Entstehung der Teilherrschaften in 

den Vororten Oldenburg und Ratzeburg gefuhrt habe. Der 

permanente Ausbau Oldenburgs, den wir schilderten, 

stimmt mit solchen Uberlegungen iiberein. Da aber 

Scharstorf gegen Ende des 9. Jahrhunderts oder spatestens 

in den ersten Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts zerstbrt 

und aufgelassen wird und dieses Schicksal mit sieben oder 

acht Burgen zu teilen scheint, die kaum die zweite Halfte 

des 10. Jahrhunderts iiberdauern, erhebt sich erneut die 

Frage, wer dieses Mai die Zerstbrungswelle ausgelbst hat.

Die Antwort wiirde wieder eine rein spekulative sein. Auf 

sicherem geschichtlichem Boden stehen wir erst im Jahr 

967, das zum erstenmal die Hauptburg der Wagrier und 

ihren dort residierenden Fursten Selibur erwahnt, den der 

Sachsenherzog Hermann Billung belagert, absetzt und die 

Herrschaft tiber Wagrien dessen Sohn tibertragt.

Wir wollen festhalten, daB um 800 oder bis zur Mitte des

9. Jahrhunderts nicht nur eine Reihe von frtihslawischen 

Burgen verschwunden ist und zum selben Zeitpunkt der 

Oldenburger Wall vergrbBert wird, sondern daB weit ent- 

fernt von Oldenburg Scharstorf gegrtindet und in seinem 

spateren fortiflkatorischen Ausbau das Machtstreben si- 

cherlich eines anderen Fiirstengeschlechtes erkennen laBt. 

Das Eingreifen Ludwigs des Deutschen in abotritische 

Verhaltnisse und die Aufteilung des Landes unter «duces» 

kbnnte sich ebenso auf Scharstorf wie auf Oldenburg be- 

ziehen. Das will heiBen: die Entstehung der Teilherrschaf

ten kann, aber muB nicht auf das Jahr 844 zuruckgefiihrt 

werden. Scharstorf teilte spater das Schicksal, das bereits 

einige Generationen vorher frtihslawische Burgen ereilt 

hatte; es wurde gegen Ende des 9. oder in den ersten Jahr

zehnten des 10. Jahrhunderts zerstbrt und verlassen. Sie

ben bis acht weitere Burgen enden ebenfalls in der ersten 

Halfte des 10. Jahrhunderts. Etwas vereinfacht kbnnte 

man sagen, es folgen zwei Zerstbrungswellen aufeinander. 

Vielleicht hat erst die letzte zur Vorrangstellung Olden

burgs als Vorort Wagriens und Hauptfiirstensitz gefuhrt. 

Wahrscheinlich ist auch jene Gebietseinteilung, die uns 

aus dem 12. Jahrhundert iiberliefert ist, nach der Mitte des

10. Jahrhunderts entstanden.

Fur einige Burgen der slawischen Spatzeit, die Mittel- 

punkte der bereits erwahnten «pagi» und «terrae» waren, 

hat Fritze glaubhaft gemacht, daB sie sich in landesherrli- 

chem Besitz befanden.

Oldenburg verdankt seine Vorrangstellung nicht zuletzt 

einer verkehrsgeographisch giinstigen Lage an einem da- 

maligen Meeressund sowie einem wenig gegliederten, 

landwirtschaftlich gut nutzbaren Hinterland, Vorausset- 

zungen, die bei den meisten abseitsliegenden Burgen, zu 

denen auch Scharstorf zahlte, fehlten.

Auf die Spatzeit des Slawentums kann hier nicht eingegan- 

gen werden. Es sollte das Anliegen der Darstellung sein, 

mit Hilfe archaologischer Befunde neue historische Per- 

spektiven fur einen Zeitraum fehlender oder sparlicher 

geschichtlicher Uberlieferung aufzuzeigen.
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