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Es schein t parado x zu sein, daß wir über die ursprünglich e Lage der Sitze 
der Slawen, eines Volkes, das eine so große Rolle in der mittelalterliche n 
un d neuzeitliche n Geschicht e Europa s spielte , über so dürftige Angaben 
verfügen. Die Slawen tauche n im Licht e de r schriftliche n Quelle n eigentlic h 
erst im 6. Jahrhunder t auf — d. i. am Anfang ihre r großen Expansion , 
welche zur kolossalen Ausbreitun g ihre r Siedlungsgebiet e nac h Süden , 
Westen un d wohl auch nac h Osten führte . Ma n mu ß zwar bemerken , daß 
eine solche Situatio n gar nich t so untypisc h un d vereinzel t ist, weil wir 
auch übe r die frühere n Etappe n der Geschicht e der andere n europäische n 
Völker — wie etwa der Kelte n un d Germane n —, die der Zei t ihre r 
großen Expansionsaktivitä t vorausgingen , tatsächlic h sehr wenig wissen; 
aber bei den Slawen ist diese Erscheinun g besonder s deutlich . Auch die 
archäologisch e Kultur , welche zuverlässig mit den Slawen verbunde n 
werden kann , ist erst in de r Expansionszei t faßbar . 

Diese r Tatbestan d mußt e zu eine r Situatio n führen , in welcher seiten s 
der Linguisten , Historike r un d Archäologe n mannigfaltig e un d oft ein-
ande r ausschließend e Hypothese n über die sogenannt e Urheima t der 
Slawen aufgestellt wurden . Trot z der schon  meh r als hunder t Jahr e dau -
ernde n Diskussion kam es zu keine r allgemein akzeptierte n Lösung . 
Diese Frag e steh t eigentlic h außerhal b des Thema s meine s Vortrages, ob-
wohl sie mi t ihm eng verbunde n ist. Mich interessier t hie r lediglich das 
Problem , ob sich die Slawen vor ihre r großen historische n Wanderun g 
irgendwo im Bereich des östliche n Mitteleurop a befande n un d — wenn 
nich t — wann un d unte r welchen Umstände n ihr e Einwanderun g in die-
ses Gebie t stattgefunde n hat . 

Bei der grundsätzliche n Lösun g dieses Problem s sollten natürlic h alle 
in Frag e kommende n Wissenschaftszweige herangezoge n werden . Ich sehe 
jedoch bewußt von der Betrachtun g der linguistische n Argument e ab, 
obwohl es nich t zu verneine n ist, daß gerade die Sprachwissenschaf t hie r 
eine besonder s große Rolle spielen kann . Beim heutige n Forschungsstan d 
habe n wir es jedoch mit eine r so großen Meng e entgegengesetzte r sprach -
wissenschaftliche r Meinunge n un d Hypothese n zu tun , daß es mein e Kom -
peten z vollkomme n überschreitet , zwischen ihne n zu wählen , un d deshal b 
bleibe ich auf dem Boden der historiographische n un d archäologische n 
Angaben . Ich möcht e nu r bemerken , daß noc h vor etwa 20—30 Jahre n in 
der polnische n Urgeschichts - un d Geschichtswissenschaf t fast allgemein 
die Überzeugun g über den Autochthonismu s der Slawen im Oder-Weichsel -
Gebie t herrscht e * un d die einzigen grundsätzliche n Einwänd e gegen diese 
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Richtun g auf G r u n d de r sprachwissenschaftliche n Argument e gemach t wur -
den. 2 Je tz t dagegen , nachde m sich die Sich t diese s Problem s u n t e r de n Ar-
chäologe n weitgehen d ve ränder t hat , beobachte n wir be i eine m Teil e de r 

Linguiste n ein e deutlich e Tendenz , die Urhe ima t de r Slawen m e h r im 

Westen zu suchen. 3 Wie weit jedoc h diese r Tren d endgült i g ist u n d wie 

weit sich die Repräsen tan te n de r andere n Wissenschafte n auf die Ergeb -
nisse diese r Richtun g stütze n können , ist meine s Erachten s noc h nich t 

klar . Ic h berücksichtig e hie r auc h nich t die Angabe n de r Anthropologie , 

weil sie einerseit s zu fragmentarisc h sind u n d anderersei t s einige Züg e 

de r biologische n Bevölkerungskont inui tä t noc h nich t beweisen , da ß auc h 

ein e ethnisch e Kont inui tä t vorhande n ist. 
Trot z abweichende r Meinunge n einige r Fo r sche r 4 bin ich vol lkomme n 

davo n überzeugt , da ß m a n auf G r u n d de r archäologische n Quelle n nich t 

von eine r Anwesenhei t de r Slawen im Oder-Weichsel-Gebie t vor de r 

Völkerwanderungszei t spreche n kan n un d da ß diese Quellen , wen n sie 

überhaup t i rgendwi e für die Lösun g de r ethnische n Problem e maßgeben d 

sind , ganz entschiede n ein e solch e Anwesenhei t verneinen . Z u eine r sol-
che n Ste l lungnahm e führ t mic h di e vol lkommen e Divergen z zwischen de r 

ganze n S t r u k t u r un d de m allgemeine n Charak te r de r Ku l tu r de r Slawen 

im 6. bis 7. J a h r h u n d e r t un d de r S t ruk tu r un d de m Charak te r de r kaiser -
zeitliche n Kul tu re n de s östliche n Mitteleuropas . Di e le tz tere n weisen, t rot z 

aller lokale n Unterschiede , so viele gemeinsam e Züg e un d eine n ähnliche n 

Rhythmu s de r al lgemeine n Entwicklun g auf, da ß wir währen d de r ganze n 

römische n Kaiserzei t un d teilweise noc h frühe r vom Vorhandensei n eine r 

1) J . K o s t r z e w s k i : Pradziej e Polsk i [Vorgeschicht e Polens] , 1. Aufl. 
Pose n 1949; 2. Aufl.: J . K o s t r z e w s k i , W. C h m i e l e w s k i , K. J a ż d -
ż e w s k i : Pradziej e Polsk i [Vorgeschicht e Polensj , Breslau u. a. 1965; K. 
J a ż d ż e w s k i : Atlas do pradziejó w Sùowian [Atlas zur Vorgeschicht e de r 
Slawen] , Lodz 1949; K. T y m i e n i e c k i : Ziemi e polskie w starożytnośc i [Di e 
polnische n Gebiet e im Altertum] , Pose n 1951; J . K o s t r z e w s k i : Zagadnieni e 
ciągùości zaludnieni a ziem polskich w pradziejac h (od poùowy I I tysiąclecia 
p. n. e. do wczesnego średniowiecza ) [Die Frag e der Siedlungskontinuitä t in den 
polnische n Länder n in vorgeschichtliche r Zei t (von der Mitt e des 2. Jahrtau -
send s v. u. Z. bis zum frühe n Mittelalter)] , Pose n 1961. 

2)K . M o s z y ń s k i : Pierwotn y zasięg języka prasùowiańskiego [Di e ur -
sprünglich e Verbreitun g der urslawische n Sprache] , Breslau , Kraka u 1957; H . 
U ù a s z y n : Praojczyzn a Sùowian [Die Urheima t der Slawen] , Lodz 1959. 

3) Z.B. : V. N . T o p o r o v , O. N . T r u b a c e v : Lingvisticeskij anali z gidroni -
mo v Verchneg o Podneprov'j a [Linguistisch e Analyse der Gewässername n im 
obere n Dnjeprgebiet] , Moska u 1962. 

4) Letzten s besonders : W. H e n s e l : Polsk a starożytn a [Pole n im Altertum] , 
Breslau u.a . 1973; I. P . R u s a n o v a : Slavjanskie drevnost i VI—VII vv. Kul -
tur a prażskogo tipa [Slawisches Altertum , 6.—7. Jh . Di e Kultu r des Prage r 
Typus] , Moska u 1976; S. K u r n a t o w s k i : Nowsze badani a n a tema t pierwot -
nych siedzib Sùowian w świetle analiz y paleodemograficzne j [Neuer e Forschun -
gen zum Them a der ursprüngliche n Sitze der Slawen im Licht e der paläodemo -
graphische n Analyse], in : Slavia Antiqu a 24 (1977), S. 17—38. 

•s 
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Kulturgemeinschaf t spreche n können. 5 Dies e Gemeinschaf t ode r Kul tu r -
provin z umfaßt e ursprünglic h da s ganz e Gebie t Ostmit teleuropa s zwischen 

de m römische n Lime s un d de m östliche n Ran d des Stromgebiete s de r 

Weichsel , abe r nich t die wei te r nac h Oste n gelegene n Terri torien , wo wir 

es währen d de r äl tere n un d in de r frühe n Phas e de r jüngere n Kaiserzei t 

n u r mi t eine m äußerliche n Eindr inge n de r mit teleuropäische n archäolo -
gischen Kul turen , wie de r Przeworsk- " ode r de r Wielbark - (Willenberger ) 

K u l t u r 7 zu tu n haben . Dies e Si tuat io n änder t sich erst w ä h r e n d de r 

jüngere n Phas e de r Spätkaiserzeit , als in de n ausgedehnte n Gebiete n 

de r Ukra in e un d Rumänien s di e Cernjachov-Kultu r en ts tande n ist, welch e 

t rot z aller ihre r Eigenar te n un d ihre r Verbindunge n mi t de m Süde n deut -
lich mi t j ene r mit teleuropäische n Kul turprovin z verbunde n ist. 8 Weite r 

nac h Nordoste n — in de r Waldzon e im Gebie t des obere n Dnjep r un d 

teilweise noc h an de r nördliche n Per ipher i e de r Waldsteppenzon e im 

mit t le re n Dnjeprgebie t — bestande n un d entwickelte n sich jedoc h Kul -
tu re n eine s vol lkomme n andere n Typu s un d mi t andere n Tradit ionen , 

wie die sogenannt e Spä t -Za rub inec -Ku l tu r 9 ode r de r in de n letzte n 

5) R. v o n U s 1 a r : Archäologisch e Fundgruppe n un d germanisch e Stam -
mesgebiet e vornehmlic h aus der Zei t um Christ i Geburt , in : Historische s Jb . 71 
(1952), S. 1—36; K. G o d ù o w s k i : Strefy kulturow e w okresie rzymskim w 
Europi e środkowe j [Kulturzone n zur römische n Kaiserzei t in Mitteleuropa] , in : 
Kultur y archeologiczn e i strefy kulturow e w Europi e środkowe j w okresie 
wpùywów rzymskich [Archäologisch e Kulture n un d Kulturzone n in Mittel -
europ a zur Zei t römische r Einflüsse (Zeszyt y Naukow e Uniwersytet u Jagiel-
lońskiego , Prac e Archeologiczne , 22), Kraka u 1976, S. 13—38. 

6) M. S m i s z k o : Kultur y wczesnego okresu epok i cesarstwa rzymskiego w 
Maùopolsce Wschodnie j [Die Kultu r der frühe n römische n Kaiserzei t im öst-
lichen Kleinpolen] , Lember g 1932; K. G o d ù o w s k i : Die Przeworsk-Kultu r 
der mittlere n un d späte n Kaiserzeit , in : Zs. für Archäologi e 2 (1968), S. 256— 
275; T. D ą b r o w s k a : Wschodni a granic a kultur y przeworskie j w późny m 
okresie lateński m i wczesnym okresie rzymskim [Die Ostgrenz e der Przeworsk -
Kultu r zur späte n La-Tene-Zei t un d der ältere n römische n Kaiserzeit] , in : 
Materiaùy Starożytn e i Wczesnośredniowieczn e 2 (1973), S. 127—252; D. N . 
K o z a k : Nekotory e problem y izućenij a psevorskoj kul'tur y [Problem e der Er -
forschun g der Przeworsk-Kultur] , in : Novye issledovanija archeologioeskic h 
pamjatniko v na Ukrain e [Neu e Forschunge n zu archäologische n Denkmäler n in 
der Ukraine] , Kiew 1977, S. 97—111. 

7) Diese r Nam e ist neuerding s für die kaiserzeitlich e Kultu r der Gebiet e 
zwischen Persant e un d Passarge un d des nördliche n Großpole n un d währen d 
der jüngere n Kaiserzei t auch Ostmasowien s vorgeschlagen worden . Diese Kul -
tu r wurde frühe r als „gotisch-gepidische " bzw. späte r als „ostpommersch -
masowisch e Kultur " benannt . De r neu e Nam e stamm t von eine m großen Grä -
berfeld in Wielbark (Willenberg ) bei Marienbur g (Malbork ) östlich der Weich-
selmündung . Zu r östliche n Expansio n der Wielbark-Kultur : I . V. K u c h a -
r e n k o : Le Problem e de la civilisation „getho-gepide " en Polesi e et en 
Volhynie , in : Acta Baltico-Slavic a 5 (1967), S. 19—40, un d M. B. S ć u k i n : 
Sovremenno e sostojani e gotskoj problem y i cernjachovskaj a kul'tur a [Di e 
gegenwärtige Problemlag e hinsichtlic h der Gote n un d die Cernjachov-Kultur] , 
in : Archeologiceski j Sborni k 18 (1977), S. 78—91. 

8) G o d ù o w s k i , Strefy kulturowe , S. 23 u. 30; S c u k i n , Sovremenno e 
sostojanie , passim . 
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J a h r e n ausgesondert e Kieve r Typ. 1 0 Sie habe n n u r verhäl tnismäßi g 

schwach e Kontak t e mi t de r Cernjachov-Kultu r u n d de n anderen , wei te r 

westlich bestehende n Kul tu rg ruppe n des mit teleuropäische n Kul turkreises . 

Di e frühslawisch e Kul tur , die im 6.—7. J a h r h u n d e r t in de n wei te n 

Gebiete n von de r Ukra in e bis zu r Elb e un d zu r Balkanhalbinse l auf-
taucht , knüpf t in ih re m allgemeine n Model l ehe r an diese Ku l tu re n de r 

osteuropäische n Waldzon e un d nich t a n die höhe r entwickelt e S t ruk tu r de r 

kaiserzeitliche n mit teleuropäische n Kul tu rg ruppe n an . Da s zeigt sich un te r 

andere m im Nivea u de r handwerkl iche n spezialisierte n Produkt ion , z. B. 

im Verschwinde n de r Drehscheibenwar e ode r im Niedergan g de r große n 

Zent re n d e r Eisenproduktion , wie im Heiligkreuzgebirg e (poln . Gór y 

Świętokrzyskie , auc h Ùysa Góra ) in Pole n ", wei terh i n in de n Besta t tungs -
sit te n  12, im allgemeine n Charak te r de r Keramik , die durc h da s absolut e 

Übergewich t de r groben , unverzierten , topfförmige n Gefäß e charakter i -
siert ist, wie auc h in einige n Züge n de s Hausbaue s u n d de s Siedlungs -
wesens un d schließlic h in d e r al lgemeine n re la t ive n A r m u t de s archäo -
logisch faßbare n Inventares . 1 3 

Von wesentliche r Bedeutun g ist, w a n n im östliche n Mit te leurop a wäh -
ren d de r Völkerwanderungszei t die Kul turerscheinunge n verschwinden , 

die mi t älteren , kaiserzeitliche n Tradi t ione n ve rbunde n sind . Diese s Ver-
schwinde n kan n nämlic h viel genaue r dat ier t werde n als da s Auftauche n 

de r neue n frühslawische n Kultur , un d m a n kan n feststellen , da ß es nich t 

gleichzeitig , sonder n in eine r bes t immte n Folg e — von Oste n u n d Norde n 

nac h Süde n u n d Westen in de n seh r ausgedehnte n Gebiete n — vom Be-
reic h de r Cernjachov-Kultu r in de r Ukra in e bis zu r Elb e un d zu m Gebie t 

9) L. D. P o b o 1 ' , in : Oćerk i po archeologi i Belorussi i [Studie n zur Archä -
ologie Weißrußlands] , Bd 1, Mins k 1970, S. 168—183; d e r s . : O novych arche -
ologićeskićh pamjatnikac h BSSR VI—IX v. n . e. [Zu neue n archäologische n 
Funde n in der WSSR (Weißrussische n Sozialistische n Sowjetrepublik ) vom 
6.—9. Jahrhundert] , in : Les Slaves et le Mond e Mediterraneen , VI—IX siecles, 
Sofia 1973, S. 221—231. 

10) V. M. D a n i l e n k o : Piznozarubineck i pam'jatk i kiivskogo tipu [Spät -
Zarubinec-Fund e des Kiever Typus] , in : Archeologija 19 (1976), S. 65—92. 

11) J . P i a s k o w s k i : Zagadnieni e praojczyzn y Sùowian w świetle metalo -
znawczych bada ń dawnyc h przedmiotó w żelaznyc h [Die Frag e nac h der Urheima t 
der Slawen im Licht e metallkundliche r Untersuchunge n frühe r Eisengegen -
stände] , in : Acta Archaeologic a Carpathic a 5 (1963), S. 226—332; d e r s . : 
Zagadnieni e ciągùości rozwoju hutnictw a żelaza na ziemiac h polskich w 
starożytnośc i i we wczesnym średniowiecz u [Di e Frag e nac h der Kontinuitä t 
in der Entwicklun g der Eisenverhüttun g in den polnische n Länder n im Alter-
tu m un d im frühe n Mittelalter] , in : Rocznik i dziejów spoùecznych i gospo-
darczyc h 32 (Pose n 1971), S. 1—29. 

12) H . Z o l l - A d a m i k o w a : Wczesnośredniowieczn e cmentarzysk a ciaùo-
paln e Sùowian na tereni e Polski , część I I : Analyza i wnioski [Frühmittelalter -
liche slawische Gräberfelde r mi t Brandbestattun g auf dem Gebie t Polens . 
Teil II : Analyse un d Ergebnisse] , Breslau u .a . 1979, S. 205—208, 290—291, 
Abb. 56. 

13) Eine n allgemeine n Überblic k der frühslawische n Kultu r in ihre m ge-
samte n territoriale n Bereic h gibt: R u s a n o v a , Slavjanskie drevnosti . 
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südlich der Dona u währen d des 5. un d 6. Jahrhundert s vor sich geht. " 
In Mittel -  un d Norddeutschlan d un d in der Tschechoslowake i wie auch 
noc h weiter nac h Süde n dürfen wir diesen im archäologische n Fundstof f 
des 6. Jahrhundert s faßbare n Proze ß mi t der schriftlich bezeugte n Land -
nahm e dieser Gebiet e durc h die Slawen zweifellos in ursächlich e Verbin-
dun g bringen . Es ist somit sehr wahrscheinlich , daß die sehr ähnliche n 
Erscheinungen , die ma n frühe r — schon im 5. Jahrhunder t — im Gebie t 
der Cernjachov-Kultu r un d in Pole n fassen kann , mi t ähnliche n Ursache n 
zu verbinde n sind, die in den schriftliche n Quelle n nich t bezeugt werden . 
Ein zusätzliches , sehr wesentliche s Argument , das für eine solche Deutun g 
der Kulturumwandlunge n spricht , die im östliche n Mitteleurop a in der 
Völkerwanderungszei t stattgefunde n haben , ist die Tatsache , daß diese 
Veränderunge n nich t die im Mittelalte r von westbaltische n Stämme n 
besiedelte n Gebiet e an der Ostseeküst e erfaßten . Dor t beobachte n wir eine 
weitere , ununterbrochen e Entwicklun g des Kulturzyklus , dessen Anfang 
in der Kaiserzei t liegt. 

Meine r Meinun g nac h spielen beim oben besprochene n Tatbestan d 
einige Verbindungen , die in bestimmte n Elemente n der archäologische n 
Kultu r zwischen kaiserzeitliche n mitteleuropäische n Kulturgruppe n un d 
der frühslawische n Kultu r zu beobachte n sind, keine bedeutend e Rolle . 
Es handel t sich besonder s um die Ähnlichkeiten , die die für die früh-
slawische Kultu r typische n Gefäß e des sogenannte n Prage r Typus mi t 
einigen Forme n der handgemachte n groben Töpfe der kaiserzeitliche n 
Przeworsk-Kultu r aus dem Oder-Weichsel-Gebie t aufweisen. 15 Diese Ähn-
lichkeite n betont e neulic h 'besonder s deutlic h Irin a P . R u s a n o v a " , die 
ihne n eine grundsätzlich e Rolle bei der Such e nac h dem Ursprun g der 
frühslawische n Kultu r un d der ursprüngliche n Sitze dieses Volkes bei-
messen will. Jedoc h darf ma n in eine r Situation , wo in der gesamte n 
Struktu r der Kultu r eine so tiefliegend e un d vielfältige Zäsu r zwischen 
Kaiserzei t un d frühslawische r Epoch e besteht , nich t allzu weitgehend e 
Schlüsse aus den tatsächlic h vorhandene n Verbindunge n innerhal b ein-
zelne r Bereich e der archäologische n Kultu r ziehen , auch dan n nicht , wenn 
es sich um ein so massenhaf t vorkommende s un d für die Archäologe n so 
wichtiges Elemen t wie die Kerami k handelt . In der Ta t kan n ma n an -

14) K. G o d ù o w s k i : Die Kulturumwandlunge n im nördliche n Mitteleurop a 
währen d des 5. bis 7. Jhs . un d das Proble m der großen Wanderun g der Slawen , 
in : Akten des 3. Internationale n Kongresse s für Slawische Archäologi e in Bra-
tislava 1975 (im Druck) . 

15) K. J a ż d ż e w s k i : Uwagi o chronologi i ceramik i zachodniosùowiańskiej 
z wczesnego średniowiecz a [Bemerkunge n zur Chronologi e der westslawischen 
Kerami k aus dem frühe n Mittelalter] , in : Przeglą d Archeologiczn y 10 (1958), 
S. 150—191; K o s t r z e w s k i , Zagadnieni e ciągùości, S. 14—26; S c u k i n , Ar-
cheologióeski e danny e o Slavjanach II—I V vekov. Perspektiv y retrospektivnog o 
metod a [Archäologisch e Date n zu den Slawen im 2.—4. Jahrhundert . Perspek -
tiven der retrospektive n Methode] , in : Archeologićeski j Sborni k 17 (1976), 
S. 67—81. 

16) R u s a n o v a , Slavjanskie drevnosti . 
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nehmen , da ß die wirklich e Roll e de r Kerami k in de r „lebende n Ku l tu r " 

bei wei te m nich t so bedeuten d war, wie es heut e für die moderne n 

Archäologe n scheint . Wir könne n auc h nich t siche r sagen, ob die Ähnlich -
keite n zwischen topfförmige n Gefäße n de r Przeworsk-Kul tu r un d de m 

Prage r Typu s nich t rei n zufällig s in d — es handel t sich ja u m seh r ein -
fache un d funktionel l bedingt e Formen . Wen n wir jedoc h sogar einige 

tatsächlich e Beziehunge n zwischen diesen Forme n annehmen , wissen wir 

noc h nicht , wo un d u n t e r welche n Umstände n die frühslawisch e Kul tu r 

sie übe rnomme n hat . Es mu ß sich nämlic h nich t unbeding t u m ein e di rekt e 

genetisch e Verbindun g zwischen Przeworsk - un d frühslawische r Ku l tu r 

handeln , sonder n m a n kan n auc h mi t eine r indirekte n Vermi t t lun g diese r 

For m au s eine m andere n Milie u rechnen . De r Top f vom Prage r Typu s 

dar f doc h nich t als ein e immanen t e Komponent e de r slawischen Kul tur , 

ja sogar als ein e Art Symbo l ode r „Wappen " dieses Volkes un d als ein 

Haupt indika to r be i de r Such e nac h seine r Urhe ima t be t rachte t werden . 

Ma n m u ß auc h betonen , da ß die Versuche , im Bereic h de r Przeworsk -
Kul tu r die archäologische n Fundkomplex e ode r Lokalgruppe n auszuglie -
dern , die eine n Ausgangspunk t für die später e frühslawisch e Kul tu r bil-
dete n un d mi t de m slawischen E thn iku m verbunde n sein könnten , wie 

da s unlängs t Valent i n V. S e d o v un d I r in a P . R u s a n o v a 1 8 ver-
suchten , kein e Grundlag e im archäologische n Fundstof f finden . Di e 

Przeworsk-Kul tu r ist t rot z einige r lokale r Unterschied e zwischen ihre m 

v/estliche n un d östliche n Tei l im Pr inzi p seh r einheitlic h un d als Gesamt -
hei t in de n Rahme n de r obe n e rwähn te n mit teleuropäische n Kul tu r -
provin z eingeschlossen. 1 9 Ein e wesentliche , im archäologische n Fundstof f 

deutlic h faßbar e Kulturgrenze , die währen d de r jüngere n vorrömische n 

Eisenzei t un d de r römische n Kaiserzei t Mittel -  un d Osteurop a t rennt , 

verläuf t ers t am östliche n Rand e de s Bereiche s de r Przeworsk-Kul tur , 

ungefäh r de n mi t t le re n un d obere n Bu g ent lan g un d im obere n Dnjestr -
gebiet . Wen n wir also de n archäologische n Quelle n übe rhaup t ein e Be-
deutun g be i de r Bet rachtun g de r ethnische n Problem e beimessen , müsse n 

wir ganz kla r sagen , da ß sie allen Auffassungen widersprechen , die inner -
hal b de s mi t t le re n un d obere n Weichselgebiete s i rgendein e wichtige e thni -
sche Grenz e währen d de r römische n Kaiserzeit , ode r auc h etwa s früher , 

ziehe n wollten . 

Diese s Bild, da s sich au s de n archäologische n Quelle n ergibt , finde t auc h 

ein e Bestät igun g durc h die ant ike n schriftliche n Zeugnisse . E s ist auf-
fällig, da ß die östlich e Grenz e de r taciteische n Swebia sich sogar ziemlic h 

gena u mi t de m Bereic h de r mit teleuropäische n archäologische n Kul tu r -
provin z währen d de r äl tere n Kaiserzei t deckt. 2 0 Beachtenswer t ist auch , 

17) V. V. S e d o v : Proischoźdeni e i rannjaj a istorija slavjan [Herkunf t un d 
Frühgeschicht e der Slawen] , Moska u 1979. 

18) R u s a n o v a , Slavjanskie drevnosti , S. 196—215. 
19) G o d ù o w s k i : Di e Przeworsk-Kultur , passim; d e r s . , Strefy kultu -

rowe, S. 18—21. 
20) G o d ù o w s k i , Strefy kulturowe , S. 29. 
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daß, obwoh l die Röme r mindesten s im 1. un d 2. Jahrhunder t eine ziemlich 
genau e Kenntni s der mittel -  un d teilweise auch der nordeuropäische n 
Lände r hatten , ma n gleichzeiti g für den ganzen mitteleuropäische n Rau m 
über kein eindeutige s Zeugni s verfügt, das die Anwesenhei t der slawi-
schen Völkerschafte n beweisen könnte . Wenn ma n berücksichtigt , daß die 
schriftliche n Quelle n aus dieser Zei t sogar Informatione n über so weit 
von den römische n Grenze n ansässige Stämm e wie die Balte n un d Skan -
dinavie r enthalten , wäre ein solche r Tatbestan d ganz unwahrscheinlich , 
wenn die Slawen dieses Gebie t währen d der Kaiserzei t tatsächlic h be-
wohn t hätten . 

Umgekehr t — alle Völkernamen , die ma n mi t einiger Wahrscheinlich -
keit mi t den Slawen identifiziere n könnte , wie Souveni,  Serbi un d Sta-
vanoi bei P t o l e m a i o s 2 1 oder auch die Veneti des T a c i t u s 2 2 , sind 
irgendwo in Osteurop a zu lokalisieren . In diesem Rau m — höchstwahr -
scheinlic h in der heutige n Ukrain e — befande n sich auch die Sitze der 
von Hermanaric h besiegten , schon zweifellos slawischen Veneti, die mi t 
dem ersten schriftlich bezeugten , sich auf die slawischen Völker beziehen -
den historische n Ereigni s verbunde n sind. 23 

Wenn wir jedoch das östlich e Mitteleuropa , un d zwar das Oder-Weich -
sel-  wie auch das Dnjestrgebiet , aus dem Bereich der ursprüngliche n Sitze 
der Slawen so gut wie ausschließe n könne n un d diese weiter nac h Osten 
un d Nordoste n suche n sollen, bedeute t da s nicht , daß ma n irgendwo in 
dieser östliche n Zon e eine archäologisch e Kultu r finden kann , die gene-
tisch unmittelba r mi t de r slawischen Kultu r des 6. Jahrhundert s verbun -
den wäre un d als ihr e früher e Entwicklungsstuf e betrachte t werden könn -
te . Die archäologische n Kulture n der osteuropäische n Waldzon e (un d teil-
weise auch des nördliche n Teils der Wald-Steppen-Zone ) ähnel n der histori -
schen frühslawische n Kultu r in ihre r allgemeine n Struktur , aber nich t in 
den Einzelheite n der Forme n der archäologische n Leitfund e un d besonder s 
der Keramik . Da s ist, abgesehen von den Argumente n der Hydronymie 24, 
die Ursache , warum die Ableitun g der Slawen aus diesen weiten nordöst -
lichen Gebiete n von vielen sowjetischen Archäologe n in den letzte n Jah -
ren so skeptisch betrachte t worde n ist.25 Da s bezieh t sich u. a. auf die 

21) Cl. P t o l e m a i o s : Geographia , III , 5, 9. 
22) T a c i t u s : Germania , 46. 
23) J o r d a n e s : Gethica , XXIII 119. Dazu neulic h D.A. M a c i n s k i j : K 

voprosu o territori i obitanij a Slavjan v I—VI vekach [Zur Frage nach den 
Siedlungsgebiete n der Slawen im L—6. Jh.] , in: Archeologiceski j Sborni k 17 
(1976), S. 95—96; D. A. M a c i n s k i j , M. A. T i c h a n o v a : O mestac h obi-
tanija i napravleniac h dvizenij Slavjan I—VII vv. n. e. (po pis'menny m i arche -
ologiöeskim istocnikam ) [Zu den Wohngebiete n und Wanderungsrichtunge n der 
Slawen im 1.—7. Jahrhunder t unsere r Zeitrechnun g (nach schriftliche n und 
archäologische n Quellen] , in: Acta Archaeologic a Carpathic a 16 (1976), S. 80—83. 

24) T o p o r o v - T r u b a c e v (wie Anm. 3). 
25) V. V. S e d o v : Slavjane Verchnego Podneprov'j a i Podvin'j a [Die Slawen 

im oberen Dnjepr - und oberen Dünagebiet] , Moskau 1970; M. B. S c u k i n : 
Das Proble m der Cernjachov-Kultu r in der sowjetischen archäologische n Lite-
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Ablehnun g der Hypothes e von Joachi m W e r n e r 2 * , der die slawische 
Kultu r des 6. bis 7. Jahrhundert s (un d besonder s die vom Pienkovka -
Typus) von den Tusemla-Kolocin-Kulturgruppe n des obere n Dnjeprge -
bietes ableite n will. 

Mir schein t aber , daß dieses ganze Proble m etwas ander s betrachte t 
werden sollte. Es ist vielleicht vergeblich, eine frühe typologisch e Stufe 
der frühslawische n Kultu r der Art, in der sie um die Mitt e des 1. Jahr -
tausend s n. Chr . aufgetauch t ist, zu suchen . Die Kultu r der historisc h in 
schriftliche n Quelle n bezeugte n Slawen ist offensichtlic h erst kurze Zei t 
vor dem Beginn ihre r großen Expansio n ode r sogar währen d dieser Ex-
pansion , möglicherweis e schon  außerhal b ihre r ursprüngliche n Heimat , 
ausgebildet worden . Es ist zu bemerken , daß ma n auch viele ander e Bei-
spiele für ähnlich e Situatione n (Kelten , Awaren, teilweise auch die wan-
dernde n Germane n der Völkerwanderungszeit ) in Geschicht e un d Ar-
chäologi e finden kann . Deshal b ist das allgemein e Model l dieser Kultu r 
viel wichtiger — in andere n Fälle n un d Situatione n kan n es jedoch auch 
umgekehr t sein — als die rein typologische n Beziehunge n ihre r archäolo -
gischen Elemente , wie etwa der — andererseit s so typische n — Keramik . 

Bei eine r solchen Auffassung des Problem s ist die Frag e von grund -
sätzliche r Bedeutung , wo die frühslawische Kultu r in der Gestalt , in der 
sie im 6. bis 7. Jahrhunder t vorkommt , archäologisc h am früheste n faßbar 
ist. Di e Antwor t ist wegen der allgemeine n Armu t des archäologische n 
Inventar s dieser Kultu r un d der großen Seltenhei t scharf datierbare r 
Fundgegenständ e sehr schwierig. Die Mehrzah l solcher Fund e aus dem 
Verbreitungsgebie t des Prag-Korcak-Typu s in der westlichen Ukrain e 
un d in Mitteleuropa , des Pienkovka-Typu s in der südliche n Ukrain e un d 
der Molda u un d der Ipotesti-Cindesti-Ciurel-Costisa-Kulturgruppe n in 
Rumänie n stamm t erst aus dem 6. Jahrhundert , un d zwar sogar ehe r aus 
seiner zweiten Hälfte , un d aus dem 7. Jahrhundert. 2 7 Di e intensive n For -
schunge n der sowjetischen Archäologe n in den obere n Teilen der Fluß -
gebiete des südliche n Bug, Dnjest r un d Prut h erbrachte n jedoch in den 
letzte n Jahre n einige Funde , die aller Wahrscheinlichkei t nac h in eine 
früher e Zei t datier t werden können . 

Es handel t sich um Fundkomplex e mi t ausschließlic h typisch früh -
slawischer Keramik , die einfach e eisern e un d seltene r bronzen e Fibel n — 
jüngere Forme n der Almgren-Grupp e VI mi t umgeschlagene m Fu ß ode r 
mit vollem Nadelhalte r un d bogenförmige m Bügel — enthalten . Diese 
Forme n sind noc h mi t spätkaiserzeitliche n Traditione n verbunde n un d 

ratur , in: Zs. für Archäologie 9 (1975), S. 34—35; S e d o v (wie Anm. 17); 
R u s a n o v a (wie Anm. 4), S. 56—84. 

26) J. W e r n e r : Zur Herkunf t und Ausbreitun g der Anten und Sklawenen , 
in: Actes du Vllle Congre s Internationa l des Science s Prehistorique s et Proto -
historique s I, Belgrad 1971, S. 243—252; d e r s . : O proischożdenij u i raspro -
stranenij u Antov i Skljavinov [Zur Herkunf t und Ausbreitun g der Anten und 
Sklawenen] , in: Sovetskaja Archeologija (1972), H. 4, S. 101—115. 

27) S c u k i n (wie Anm. 15), S. 67—68; R u s a n o v a (wie Anm. 4). 



424 Kazimierz Godùowski 

höchstwahrscheinlic h in s 5., wen n nich t sogar in s 4. J a h r h u n d e r t zu datie -
ren . Bis jetz t sind un s sech s solche r Fibel n au s geschlossene n frühslawi -
sche n Fundkomplexe n au s vier Siedlunge n bekannt . 

I n Parchomovka , Oblast ' (=  Bez.) Vinnica , sind in eine r Siedlun g de s 

Pienkovka-Typ s zwei Fibel n mi t vollem Nadelhal ter : ein e eisern e (Abb. 

l , a auf S. 425) u n d ein e bronzen e (Abb. l, b auf S. 425), gefunde n worden. 2 8 

Ebenfall s in diese r Gegen d — im Flußgebie t de s südliche n Bu g (Boh ) — 

fan d m a n ein e solch e eisern e Armbrustf ibe l in eine m Grubenhau s vom 

Pienkovka-Typu s in Kunia , Obl . Vinnic a (Abb. l, d au f S. 425), 29 Ein e spät e 

eisern e Fibe l mi t umgeschlagene m F u ß un d Bügelknop f (Abb. l,c au f 

S. 425) wurd e in e ine m Steinofe n de s frühslawische n Grubenhause s mi t 

Kerami k vom P r a g e r Typu s in Kavecina , Obl . Chmielnicki , a m obere n 

Dnjest r gelegen, entdeckt. 3 0 Ein e besonder s in teressant e Si tuat io n 

besteh t in Kodyn , Obl . Czernowitz , südlic h vom P r u t h in de r Nord -
bukowina . I n diese r Ortschaf t sind in de n zwei frühslawische n Siedlunge n 

mi t Kerami k vom Prage r Typu s die deutl iche n Spure n de r Beziehunge n 

zu de r frühe r dor t ansässigen Bevölkerun g de r kaiserzeitliche n Kul tu r 

de r sogenannte n karpat ische n Hügelgräbe r — wahrscheinlic h von daki -
sche r Abs tammun g — festgestellt worden. 3 1 Offensichtlic h w ar dor t diese 

Bevölkerun g von de n slawischen Ankömmlinge n assimilier t worden . I m 

Grubenhau s 10 de r Siedlun g Kody n I ist zusamme n mi t seh r frühe r 

Kerami k vom P r a g e r Typu s un d einige n Scherbe n de r Drehscheibenwar e 

ein e eisern e Armbrustf ibe l mi t bogenförmigem , tord ie r te m Bügel un d 

vollem Nadelhal te r gefunde n worde n (Abb. l, e auf S. 425). Ähnlich e 

Fibel n sind einerseit s in Fundkomplexe n de r Stuf e D bzw. de r frühe n 

Stuf e E im Bereic h de r westbalt ische n Ku l tu r 32 un d anderersei t s in de r 

post-Cernjachov - u n d vorslawischen Siedlun g in Bra te i in Siebenbür -

28) Unveröffentlicht e Materialie n der Ausgrabungen von Herr n Kand . d. 
Wiss. P . I . C h a v 1 j u k , Pädagogische s Institu t in Vinnica . Fü r das Zugäng -
lichmache n bin ich Herr n P . I. Chavlju k zu Dan k verpflichtet . 

29) P. I. C h a v l j u k : Slavjanskie poselenij a v bassejne Jużnog o Buga 
[Slawische Siedlunge n im Becken des südliche n Bug], in : Rannesrednevekovy e 
vostocnoslavjanski e drevnost i [Frühmittelalterlich e ostslawische Denkmäler] , 
Leningra d 1974, S. 211—221, Abb. 2,2. 

30) Unveröffentlicht e Materialie n der Ausgrabungen von Herr n O. M. P r i -
c h o d n j u k , Archäologische s Institu t de r Akademi e der Wissenschafte n der 
USS R in Kiev. Fü r das Zugänglichmache n bin ich Herr n O. M. Prichodnju k zu 
Dan k verpflichtet . 

31) R u s a n o v a (wie Anm . 4), S. 21—28, Abb. 11,5; 12; I. P . R u s a n o v a , 
V.A. T i m o s c u k in : Archeologiceski e Otkryt'j a 1974, S. 362—363; 1975, S. 389; 
1976, S. 364—365. 

32) K. G o d ù o w s k i : Th e Chronolog y of th e Lat e 'Roma n an d Earl y 
Migratio n Period s in Centra l Europ ę (Prac e Archeologiczne , 11), Kraka u 1970, 
Taf. XII , 9; M. K a c z y ń s k i : Cmentarzysk o z V—VI w. we wsi Woùownia, 
pow. Suwaùki [Ein Gräberfel d aus dem 5.—6. Jh . im Dor f Woùownia, Kr . Su-
waùki], in : Roczni k Biaùostocki 6 (1966), Taf. X, 6. 
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Abb. 1 Fibeln aus den frühslawischen Siedlungskomplexen: a—b Par-
chomovka, Obl. Vinnica; c Kavecina, Obl. Chmielnicki; d Kunia, Obl. 
Vinnica; e Kodyn, Obl. Czernowitz. Maßstab 3 :4 
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g e n 3 3 gefunde n worden . Außerde m ist von Kody n I, Grubenhau s 21 ein e 

eisern e Fibe l mi t umgeschlagene m F u ß bekannt . 3 4 

Alle obe n genannte n Siedlunge n liegen im Gebie t de r seh r dichte n 

Besiedlun g de r frühslawische n Kul tu r (Abb. 2 auf S. 427) s° vom Prag -
Korcak - un d Pienkovka-Typus . Ähnlic h wie in Kody n wurde n dor t auc h 

in andere n Siedlunge n die Spure n de r Kontak t e zwischen diese r Ku l tu r 

un d de r ih r vorausgehende n Cernjachov - u n d de r karpat ische n Hügel -
gräber -Kul tu r beobachtet , obwoh l es sich bei de m gemeinsame n Vorkom -
me n ihre r Mater ial ie n in vielen Fäl le n u m ein e sekundär e Vermischun g 

in zweischichtige n Fundste l le n hande l n kann . Ma n mu ß jedoc h auch , ähn -
lich wie in Kody n ode r — in eine m gan z andere n Kul turmi l ie u — in 

Brezn o in Böhme n mi t eine r tatsächliche n Über lappun g un d mi t Assi-
milationsprozesse n rechnen. 3 6 Es ist auc h bemerkenswer t , da ß die für die 

frühslawisch e Kul tu r so charakterist ische n Steinöfe n in Grubenhäuse r n 

in Podolie n in einige n Fäl le n scho n in 'Siedlunge n de r Cernjachov - un d 

de r karpat ische n Hügelgräber-Kul tu r vorkommen. 3 7 

Ma n h a t also de n Eindruck , als ob hie r in Podolie n un d de r Bukowin a 

ein e früh e Phas e de r slawischen Kul tu r vom P r a g e r un d im östliche n 

Tei l dieses Gebiete s auc h vom Pienkovka-Ty p scho n im 5. J a h r h u n d e r t 

(vielleich t scho n seit seine m Anfang) existier t hat . Möglicherweis e bezieh t 

sich die s auc h auf die wei te r nac h Norde n gelegene n Gebiet e Wolhynien s 

un d de s südliche n Polessje — bis zu m Pr ip je t un d zu m mi t t le re n Dnjep r 

hi n —, wo ebenfall s ein e dicht e Besiedlun g de r Prag-Korcak-Kul tu r fest-
zustelle n ist; jedoc h verfügen wir bishe r von dor t übe r kein e so sichere n 

Beweise für ein e so früh e Dat ie run g diese r Material ie n wie in Podolien. 3 8 

Ma n kan n also vermuten , da ß diese Terr i tor ie n zwischen Ostkarpa te n 

un d Pripjet , di e e tw a 300 000 km 2 umfassen , ein Gebie t de r Kristallisie -
run g de r frühslawische n Ku l tu r im 5. J a h r h u n d e r t un d ebenfall s eine n 

Ausgangsrau m für die groß e Expansio n dieses Volkes im nächste n J a h r -
hunde r t bildeten . Ma n kan n sogar von eine r „sekundäre n U r h e i m a t " de r 

Slawen sprechen . 

33) Fü r diese Informatio n bin ich Fra u Dr . L. B i r z u vom Archäologische n 
Institu t in Bukares t zu Dan k verpflichtet . 

34) I. P . R u s a n o v a , V. A. T i m o s c u k : Slavjanskie poseleni e Kody n n a 
Bukovin e [Die slawische Siedlun g Kodyn in der Bukowina] , in: Archeologi -
ceskie Otkryt'j a 1975 goda, Moska u 1975, S. 389. 

35) Die Kart e Abb. 2 wurd e auf Grun d der Karte n bei R u s a n o v a (wie 
Anm . 4), S. 14, Abb. 2 un d S. 58, Abb. 25, sowie bei O. M. P r i c h o d n j u k : 
Slov'jani na Podiill i (VI—VII ct . n . e.) [Die Slawen in Podolie n (6.-7 . Jh.)] , 
Kiev 1975, S. 12, Abb. 1, zusammengestellt . 

36) Besonder s in der Siedlun g Zeleny j Gaj , Obl. Tarnopol : V. D. B a r a n : 
Siedlunge n der Cernjachov-Kultu r am Bug un d obere n Dnjestr , in : Zs. für 
Archäologi e 7 (1973), S. 62—63; d e r s . : Rannoslavjanski e poselenij a u s. Zele -
nyj Ga j na Dnistr i [Frühslawisch e Siedlunge n bei Zeleny j Ga j am Dnjestr] , in : 
Sredn i viki na Ukraiin i [Da s Mittelalte r in der Ukraine] , Kiev 1971, S. 121—128. 

37) B a r a n , Siedlungen , S. 34 u. 61. 
38) R u s a n o v a (wie Anm . 4), S. 21—36. 



Abb. 2 Die frühslawische Besiedlung zwischen Ostkarpaten und Pripjet (nach 
I.  P. Rusanova und O. M. Prichodnjuk, s. Anm. 35); a die Fundstellen des Pra
ger und Pienkovka-Typus;  b die frühslawischen Siedlungen mit den Fibeln 
der Aùmgren-Gruppe VI 
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I m nördliche n Tei l dieses Gebiete s kenne n wir übe rhaup t kein e archäo -
logischen Material ie n au s de r Kaiserzei t — es handel t sich u m de n von 

M. B. S c u k i n so genannte n „weiße n Fleck " zwischen de n Bereiche n de r 

Cernjachov - un d Wielbark - (Willenberger ) Ku l tu r wie auc h de r anschei -
nen d baltische n Kul tu r mi t str ichverzierte r Kerami k un d de n neulic h aus -
gesonderte n Spät-Zarubinec-Kul turgruppen. 3 9 Es ist theoretisc h durchau s 

möglich , da ß in diesem „weiße n Fleck " in Zukunf t noc h einige kaiserzeit -
lich e Fundgruppe n gefunde n bzw. identifizier t werden , die als slawisch 

betrachte t werde n könnten . I m Süde n dagegen — in Podolie n un d in de r 

Bukowin a wie auc h im westliche n Wolhynie n — m u ß di e frühslawisch e 

Prag J Korcak -Kul tu r (wie auc h di e m e h r östlic h ver t re ten e Kul tu r vom 

Pienkovka-Typus ) mi t ihre r einfache n S t r u k t u r als ein e ganz neu e un d 

fremd e Erscheinun g betrachte t werden , die dor t auf die höhe r entwickelt e 

Cernjachov - un d die karpatisch e Hügelgräber-Kul tu r folgt. Sie ha t jedoc h 

wahrscheinlic h einige Bevölkerungselement e diese r f rühere n Kul tu re n 

absorbier t un d assimiliert . Ma n mu ß u . a. da ra n er innern , da ß in diese n 

Gebiete n die S- un d eiförmige n Gefäße , die als angeblich e Pro to type n 

des Prage r Typu s gelten , scho n währen d de r jüngere n Kaiserzei t bekann t 

gewesen sind , was einige sowjetische Forsche r mi t eine r Ost-Expansio n 

de r Przeworsk-Kul tu r in Zusammenhan g br inge n wollen. 4 0 Tatsächlic h ist 

die Przeworsk-Kul tu r in Wolhynie n u n d im obere n Dnjestr-Gebie t scho n 

währen d de r ä l tere n Kaiserzei t anwesen d ", un d einige von ih r abstam -
mend e Element e sind dan n in de n Sat z de r Keramikforme n de r nac h 

Oste n expandier te n Wielbark-(Willenberger)Kultur , die ein e so groß e 

Roll e be i de r Herausbi ldun g de r Cernjachov-Kultu r spielte , einbezoge n 

worden. 4 2 Auf diese Weise könnt e also, wie wir da s scho n obe n ve rmute t 

haben , ein e Übernahm e diese r Gefäßforme n in die slawische Kul tu r 

i rgendw o in de r Ukraine , vielleich t auc h in Podolie n ode r in Wolhynien , 

stat tgefunde n haben . 

Theoretisc h wär e es an sich nich t ausgeschlosse n zu denken , da ß in de r 

nördliche n Zon e de r siche r ethnisc h nich t einheitliche n Cernjachov-Kultu r 

scho n währen d de r Kaiserzei t einige Gruppe n de r slawischen Kul tu r an -
sässig wurden , abe r in de r wei tere n Entwicklun g de r slawischen Kul tu r 

ware n sie nich t tonangebend . Ein e entscheidend e Roll e spielte n hie r die 

archäologisc h bis jetz t mindesten s im Gebie t de s Prag-Korcak-Typus 4 3 nich t 

deutlic h faßbare n E inwandere r au s de m Norde n — au s de r Waldzon e — 

39) S c u k i n (wie Anm . 25), S. 34—35, Abb. 2. 
40) V. D. B a r a n : Rann i Slov'jani miż Dnistro m i Prip'jattj u [Die frühe n 

Slawen zwischen Dnjest r un d Pripjet] , Kiev 1972, S. 100—105; V. V. S e d o v : 
Formirovani e slavjanskogo naselenij a sreclnego Podneprov'j a [De r Proze ß der 
slawischen Besiedlun g des mittlere n Dnjeprgebietes] , in : Sovetskaja Archeolo -
gija 1972, H. 4, S. 116—130. 

41) Vgl. Anm . 6. 
42) Vgl. z.B. K u c h a r e n k o (wie Anm . 7), S. 24, Taf. 2, 1—6. 
43) Dagege n sind einige Verbindunge n zwischen der Kultu r des obere n 

Dnjeprgebiete s un d der vom Pienkovka-Ty p deutlic h sichtbar : s. W e r n e r , 
Herkunf t (wie Anm . 26), u. C h a v l j u k (wie Anm . 29), S. 187—188. 
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mit ihrem charakteristischen einfachen Kulturgefüge. Ich möchte beson-
ders an die Vertreter der sogenannten Spät-Zarubinec-Kulturgruppen 
denken, in deren Bereich — z. B. am oberen Dnjepr, in der Umgebung 
der Ortschaften Abidnia und Taimanovo — eine sehr intensive spät-
kaiserzeitliche Besiedlung festzustellen ist.44 Diese Gruppe ist ähnlich 
wie die slawische Kultur des 6.—7. Jahrhunderts durch das Überwie-
gen der topfförmigen Gefäße im Keramiksatz, die teilweise quadrati-
schen Grubenhäuser und die Brandbestattung (allerdings in urnenlosen 
Gräbern) mit sehr armer Ausstattung charakterisiert. Berücksichtigt man 
aber den demographischen Aspekt dieses Problems, so muß man wahr-
scheinlich die ursprünglichen Sitze der unmittelbaren Vorgänger der 
historischen Slawen eher in einem breiteren Bereich der osteuropäischen 
Waldzone, hauptsächlich in ihrem südlichen Teil, suchen und hier den 
Anteil der Bevölkerung der verschiedenen dort vorkommenden Kultur-
gruppen mit ähnlichem, für diese Zone typischem Kulturmodell zulassen. 

Die Herausbildung der slawischen Kulturgemeinschaft und vielleicht 
überhaupt die endgültige Kristallisierung dieses Volkes in der Gestalt, 
in der es auf der historischen Bühne aufgetaucht ist, könnte also eine sehr 
späte Erscheinung sein, an der Anteile der verschiedenen Kultur- und 
Bevölkerungsgruppen — der hypothetischen Protoslawen aus der Wald-
zone und der Reste südlicher Populationen der älteren, kaiserzeitlichen 
Kulturen — beteiligt waren. 

Einen Terminus post quem der slawischen Migration in die südlichen 
Teile der Ukraine bildet ohne Zweifel der hunnische Vorstoß gegen die 
Goten im letzten Viertel des 4. Jahrhunderts. Die Auflösung der gotischen 
Übermacht in dieser Zone und die Verödung ausgedehnter Gebiete durch 
den Abzug der Bevölkerung nach Westen und Süden, die in den archäolo-
gischen Quellen in der Krise der Cernjachov-Kultur eine deutliche Wider-
spiegelung finden, schufen günstige Bedingungen für die slawische Expan-
sion nach Süden in die Waldsteppenzone. Man muß sogar in Betracht 
ziehen, ob der von J o r d a n e s überlieferte Krieg des gotischen Königs 
Winithar, des Nachfolgers von Hermanarich, gegen die slawischen Anten 
nicht eine Art Gegenoffensive gegen die erste Welle der slawischen 
Expansion war. 

Den Gang der weiteren Ausbreitung der Slawen nach Mitteleuropa 
muß ich hier leider in einer sehr verkürzten Form betrachten. Von 
wesentlicher Bedeutung ist vor allem die Chronologie der slawischen 
Landnahme in den einzelnen von diesem Volk besetzten Gebieten. Leider 
trifft man in den frühslawischen Fundstellen nur sehr selten auf schärfer 
datierbare Formen von Fundgegenständen, und darum ist die Erfassung 
einer Feinchronologie dieser Erscheinungen nur auf Grund des frühsla-
wischen Fundstoffes an sich fast unmöglich. Dagegen kann man in den 
meisten Fällen ziemlich genau die Datierung der spätesten germanischen 
Funde in einzelnen Gebieten vornehmen und auf diese Weise indirekt 

44) Wie Anm. 9. 
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auc h die Chronologi e de r slawischen Expansio n rekonst ru ieren . Bei e ine m 

solche n Verfahre n soll m a n zwar berücksichtigen , da ß wir dami t imme r 

nu r e ine n Terminu s pos t que m zu r Verfügun g haben , de r nich t unbeding t 

für di e Zei t des slawischen Eindr ingen s selbst maßgeben d sein m u ß . I n 

Norddeutschlan d z. B. verschwinde n die Besiedlungsspure n w ä h r e n d de r 

Völkerwanderungszei t auc h in einige n Gebiete n von Schleswig-Holstei n 

un d Niedersachsen , die von de n Slawen ni e besetz t wurden . Anderersei t s 

mu ß m a n auc h mi t Reste n de r ä l tere n Bevölkerung , die noc h einige Zei t 

nac h de r slawischen L a n d n a h m e ihr e eigene n Kul turzüg e e rha l t e n konn -
ten , rechnen . Ei n gute s Beispie l für ein e solch e Si tuat io n ist d i e Siedlun g 

Brezn o (dt . P r i e s e n ) 4 5 in Böhmen . Be i allen diesen Vorbehal te n mein e ich 

jedoch , da ß wir die obe n geschildert e Method e be i de r Rekonst rukt io n de r 

Geschicht e de r slawischen Migrat io n anwende n dürfen ; natür l ic h sollte 

sie dort , wo da s n u r möglic h ist, m i t Hilf e von allen andere n Angabe n 

au s archäologische n un d schriftliche n Quelle n kontrol l ier t werden . 

I n de r Mehrzah l de r Fäl l e wird also da s Aufhöre n de r Spure n de r vor-
slawischen Besiedlun g auc h für die Chronologi e de s slawischen Vordr in -
gens maßgeben d sein . Ei n deutliche s Beispie l bilde n hie r die Verhältniss e 

in de n ostalpine n un d nordwestbalkanische n Gebieten , in dene n die Sla -
wen nac h de n schriftliche n Quelle n im letzte n Vierte l de s 6. J a h r h u n d e r t s 

aufgetrete n sind . I n derselbe n Zei t verschwinde n hie r di e archäologische n 

Spure n de r lokale n spä tan t ike n Kul tu r un d die Element e de r germani -
sche n Kul tu r de r Völkerwanderungszeit , dagegen könne n die früheste n 

slawischen Fund e dor t bestenfall s in da s 8. J a h r h u n d e r t dat ier t werden. 4 8 

Zweifello s ist diese r Tatbes tan d auc h teilweise durc h de n Forschungs -
stan d bedingt , vor allem abe r wi rd er durc h de n spezifische n Charak te r 

un d die A r m u t de r archäologische n frühslawische n Kul tu r verursacht . 

Diese s Beispie l kan n ein Model l sein zu r In te rp re ta t io n ähnliche r Fäl l e 

von Diskrepan z zwischen de r Dat ie run g de r jüngste n vorslawischen un d 

de r früheste n slawischen Material ien , wie in Ostholstein , Mecklenbur g 

ode r Pommern . 

Ein e Verifikatio n de s Problem s eine r unmi t t e lba re n Be rüh run g ode r 

eine r chronologische n Lück e zwischen vorslawische r un d slawischer Be-

45) I. P l e i n e r o v a : Germanisch e un d slawische Komponente n in der alt -
slawischen Siedlun g Bfezno bei Louny , in : Germani a 43 (1965), S. 121—138; 
d i e s . : Bfezno . Vesnice prvnic h Slovan u v severozapadnic h Cechac h [Brezno . 
Ein altslawisches Dor f in Nordwestböhmen] , Pra g 1975. 

46) H . M i t s c h a - M ä h r h e i m : Bemerkunge n zum frühmittelalterliche n 
Fundmateria l aus Kärnten , in : Carinthi a I, 150 (Klagenfur t 1960), S. 750—753; 
J . W e r n e r : Di e Langobarde n in Pannonien . Beiträg e zur Kenntni s der lango -
bardische n Bodenfund e vor 568, Münche n 1962, S. 128 ff.; P . K o r o s e c : Slawi-
sche frühmittelalterlich e Kulturrest e im nordwestliche n Jugoslawien un d öst-
lichen Alpengebiet , in : Acta Archaeologic a Academia e Scientiaru m Hungaric a 
17 (1965), S. 59—63; B. G r a f e n a u e r : Naselite v Slovano v v vzhodni h Alpah 
in vprasanje kontinuitet e [Slawische Siedlunge n in den Ostalpe n un d die Kon -
tinuitätsfrage] , in : Arheolosk i Vestnik 21—22 (1971—1972), S. 17—32; P . K o r o -
sec : Kulturn i in casovni opis slovanskega zgodnjega veka n a obmoćj u Slove-
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Siedlun g ermögliche n einige Naturwissenschaften , vor allem die Palynolo -
gie. I n diesem Bereic h verfügen wir übe r detail l iert e Angabe n bis jetz t 

n u r für da s Gebie t zwischen Elb e un d Oder. 4 7 Sie deute n an , da ß in be -
s t immte n Fäl le n dor t ein e ununterbrochen e Besiedlun g einige r Siedlungs -
k a m m e r n bes tande n habe n muß , obwoh l in diese r Zei t infolge de r Ein -
wanderun g de r Slawen ein e grundsätzlich e Veränderun g de r ethnische n 

Zugehörigkei t de r dor t wohnende n Bevölkerun g s ta t tgefunde n hat . Dami t 

sind einige Änderunge n in de r Wirtschaftsar t verbunden , die in de r 

größere n Roll e de r Viehzuch t be i de n Germane n un d des Get re ideanbau s 

bei de n Slawen be ruhe n sollen . Sie sollen sich im Inde x de r Get re ide -
un d de r Wegerich - (Plantag o lanceolata-)Polle n widerspiegeln. 4 8 I n de n 

meiste n Fäl le n tauche n jedoc h die Spure n de r slawischen Besiedlun g in 

Pol lendiagramme n im Gebie t zwischen Elb e un d Ode r ers t nac h eine r 

Period e des Fehlen s ode r seh r s tarke r Abschwächun g de r Spure n mensch -
liche r Tätigkei t auf, was beweist , da ß di e Besiedlun g manche r Mikro -
regione n kürzer e ode r länger e Zei t unterbroche n war . Es s t imm t im 

Prinzi p mi t de n Angabe n de r Archäologi e überein , da ß die Slawen in 

diese n Gebiete n in eine r Period e beträchtliche r Verdünnun g de r f rühere n 

Besiedlun g vieler Regione n angekomme n sind un d ihr e frühest e Welle 

meisten s nu r verhäl tnismäßi g schwach e Besiedlungsspure n zurückgelasse n 

hat . Anderersei t s sind sie mindesten s an einige n Stelle n zweifellos in 

eine n unmi t te lbare n Kontak t mi t de r ihne n vorausgehende n germani -
sche n Bevölkerun g gekommen . 

F ü r die polnische n Gebiet e verfügen wir bis jetz t n u r übe r seh r frag-
mentarisch e Angabe n diese r Art . Ein e Besiedlungslücke , die wahrschein -
lich zwischen Kaiserzei t un d f rühe m Mittelal te r anzusetze n ist, ist seh r 

deutlic h im Pol lendiagram m von Wolbro m u n d etwa s wenige r eindeuti g 

in Walenczo w in Südpole n zu beobachten. 4 9 I n einige n andere n Diagramme n 

au s Pole n habe n wir es dagegen vielleich t mi t de m ununterbrochene n 

Vorkomme n de r S p u r e n menschliche r Wirtschaf t zu tun , abe r diese s P r o -

nije [Kulturell e un d zeitlich e Beschreibun g der Slawen im frühe n Mittelalte r 
auf dem Gebie t Sloweniens] , in : Arheolośk i Vestnik 21—22 (1971—1972), 
S. 95—110. 

47) E. L a n g e : Botanisch e Beiträge zur mitteleuropäische n Siedlungsge-
schicht e (Schrifte n zur Ur - un d Frühgeschichte , Bd 27), Berlin(-Ost ) 1971, S. 
29—54; d i e s . : Grundlage n un d Entwicklungstendenze n der frühgeschicht -
lichen Agrarproduktio n aus botanische r Sicht , in : Zs. für Archäologi e 10 (1976), 
S. 75—120; J . H e r r m a n n : Zusammentreffe n von Germane n un d Slawen in 
Mitteleurop a im 6. Jahrhundert , in : Actes du VIII e Congre s Internationa l des 
Science s Prehistorique s et Protohistoriques , Bd 3, Belgrad 1973, S. 318—323; 
d e r s . : Die frühmittelalterlich e slawische Siedlungsperiode , in : Ausgrabunge n 
un d Fund e 21 (1976), S. 144—145. F . R. A v e r d i e c k : Zu r Vegetations- , Sied-
lungs- un d Seengeschichte , in : H . H i n z [u.a.] : Bosau I . Untersuchun g eine r 
Siedlungskamme r in Ostholstein , Neumünste r 1974, S. 150—162. 

48) L a n g e , Botanisch e Beiträge , S. 45—53. 
49) M. R a l s k a - J a s i e w i c z o w a : Impac t of th e prehistori e ma n on 

natura l Vegetation in pollen diagram s from differen t region s of Poland , in : 
Foli a Quartenari a 49 (1977), S. 81—85, Fig. 4—5. 
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blem verlang t noc h wei ter e detail l iert e Studie n u n d vor allem zahlreich e 

palynologisch e Forschunge n übe r die oberen , späte n Schichte n de r Pollen -
d iagramme , un d zwar besonder s in Gebieten , in dene n die kaiserzeitlich e 

un d die frühslawisch e Besiedlun g wirklich gut e rkennba r sind . 

Ma n ha t de n Eindruck , da ß die erst e Welle de r slawischen Westexpan -
sion , die vom obe n besprochene n Gebie t de r sekundäre n Konzentra t io n 

dieses Volkes zwischen Pr ip je t un d Karpa t e n ausging, zuerst , höchst -
wahrscheinlic h noc h währen d de r zweite n Hälft e de s 5. J ah rhunde r t s , 

Kleinpolen , also da s Gebie t de r obere n Weichsel , erfaßte . Wir habe n 

G r ü n d e zu vermuten , da ß dieses Gebie t in de r erste n Hälft e dieses J a h r -
hunder t s noc h ziemlic h intensi v besiedel t war un d eng e K o n t a k t e mi t 

de m damalige n kul ture l le n un d politische n Zen t ru m im Karpatenbecke n 

in de r Zei t de s Attila-Reiche s unterhie l t . Da s zeigen u . a. da s be rühmt e 

„Fürs t engrab " mi t hunnische n Beziehunge n au s Jakuszowic e 50, ein ä rme -
re s Kriegergra b mi t deformierte m Schäde l von Przemęczany 5 1 , einige 

Einzelfund e un d rech t zahlreich e Münzfunde , u. a. e in Schat z von Solid i 

von Valent inianu s III . u n d Theodosiu s IL in Witó w an de r Weichsel. 5 2 

Besonder s wichti g in diesem Zusammenhan g ist ein Hor t von Silber - u n d 

Goldgegenständen , de r neulic h in eine r Siedlun g de r Przeworsk-Kul tu r 

in Swilcza, Woj. Rzeszów, in de r Eck e eine s offensichtlic h verlassene n 

un d verfallene n Grubenhause s entdeck t wurde . E r enthiel t u . a. zwei 

silbern e vergoldet e Kerbschnittfibel n vom Typ Uherce-Schwellin , ein e 

Niemberge r Fibel , eine n rundstabige n Goldohrring , eine n Si lberarmrin g 

mi t verdickte n facett ierte n Ende n un d 10 römisch e Denar e des 2. J a h r -
hunder t s (Abb. 3 auf S. 433) . 5S De r Hor t ist wahrscheinlic h u m die Mit t e 

des 5. J a h r h u n d e r t s versteck t worde n un d dat ier t sicherlic h da s Verlassen 

de r Siedlun g in die gleiche Zeit . 

Auch die andere n da t ie rbare n Fund e in Kleinpole n sowie die Münz -
fund e reiche n nich t übe r dieses D a t u m hinaus . Ma n h a t also gut e Gründ e 

zu vermuten , da ß es bal d nac h d e r Mit t e de s 5. J ah rhunde r t s , also gleich-
zeiti g 'mi t d e r Katas t roph e de s Hunnenreiches , im Gebie t de r obere n 

Weichse l zu eine m vol lkommene n Verschwinde n de r mi t spätkaiserzeit -
liche m Erb e verbundene n Ku l tu r un d Besiedlun g kam . Theoretisc h öff-
net e da s de n Weg für die E inwanderun g de r Slawen au s de n benachbar -
ten , weite r nac h Oste n gelegene n Gebieten , un d möglicherweis e s tehe n 

50) N. A b e r g : Till belysand e av det gotiska kulturinslage t och Skandi -
navien , in : Fornvänne n 31 (1936), S. 264—275; G . L a s z l o : Th e Significanc e 
of th e Hu n Golde n Bow, in : Acta Archaelogic a Scientiaru m Hungarica e 1 (1951), 
S. 91—106; S. N o s e k , in : Inventari a Archaeologica , Pologn e II , Taf. 15. 

51) M. W a w r z e n i e c k i : Poszukiwani e zabytkó w przedhistorycznyc h w 
Królestwi e Polski m [Die Such e nac h vorgeschichtliche n Denkmäler n im König -
reich Polen] , in : Materiaùy Archeologiczno-Antropologiczn e i Etnograficzn e 12 
(1912), S. 50. 

52) A. K u n i s z : Chronologi a napùywu pieniądz a rzymskiego n a ziemie 
Maùopolski [Chronologi e des Zuflusses römische n Gelde s in das Gebie t Klein -
polens] , Breslau u.a . 1969, S. 117—131. 

53) A. G r u s z c z y ń s k a : Skarb jakich maùo! [Ein Schatz , wie es nu r 
wenige gibt!], in : Z Otchùani Wieków 43 (1977), S. 183—188. 
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Abb. 3 Der Hort von Świlcza, Woj. Rzeszów (Poùen). Maßstab 2:3 

beid e Erscheinunge n in eine m unmi t te lbare n Zusammenhang . Tatsächlic h 

habe n wir es in Kleinpole n mi t eine r ziemlic h intensive n Besiedlun g de r 

frühslawische n Kul tu r P rage r Typ s zu t u n 5 4 , obwoh l die bis jetz t dor t 

gefundenen , gut da t ierbare n Fundgegens tänd e sich auf Formen , die für 

die zweite Hälft e de s 6. un d für da s 7. J a h r h u n d e r t charakteristisc h sind , 

beschränken . 

Di e Anwesenhei t de r Slawen nördlic h de r Westkarpa te n bezeug t auc h 

die Erzäh lun g des P r o k o p i o s übe r di e Rückwanderun g de r Heruler , 

die in de r Zei t u m 512 stat tgefunde n hat . 5 5 Ma n kan n sogar versuchen , 

sein Zeugni s übe r da s ausgedehnt e verödet e Gebie t zwischen de n Sitze n 

de r Slawen un d de r Warne n mi t de m fast vollständige n Mange l vor-

54) R. H a c h u l s k a - L e d w o s : Wczesnośredniowieczn a osada w Nowe j 
Hucie-Mogil e [Ein e frühmittelalterlich e Siedlun g in Now a Huta-Mogiùa] 
(Materiaùy Archeologiczn e Nowe j Huty , 3) Kraka u 1971; E. D ą b r o w s k a : 
Wielkie grody dorzecz a górne j Wisùy [Groß e Burgen des obere n Weichselge-
bietes] , Breslau u.a . 1973, S. 79—88. 

55) P r o c o p i u s : Bell. Goth. , II , 15, 1. 

38 
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slawischer Fund e au s de r Völkerwanderungszei t un d besonder s au s de r 

Zei t nac h de r Mitt e des 5. J a h r h u n d e r t s in Schlesie n un d in de r Lausit z 

wie auc h mi t de r große n Sel tenhei t de r Mater ial ie n vom Prage r Typu s 

in diesen Gebie te n in Zusammenhan g zu bringen . 

Wenige r k la r ist die Si tuat io n in de n wei te r nördlic h l iegende n Teile n 

Ostpolen s — in Podlachie n u n d Masowie n —, wo wir bis jetz t fast kein e 

vorslawischen Fund e kennen , die späte r dat ier t werde n als an da s End e 

des 4. un d de n Anfan g des 5. J a h r h u n d e r t s . Da s kan n jedoc h auc h durc h 

de n Forschungsstan d beding t sein . Anderersei t s könne n auc h die früheste n 

slawischen Material ie n au s diesem G e b i e t m erst in da s 6. J a h r h u n d e r t , 

ehe r in sein e zweite Hälfte , dat ier t werden , was jedoc h wiederu m nich t 

maßgeben d sein muß . 

I n de r tschechoslowakische n L i te ra tu r sprich t m a n übe r die Anwesen -
hei t de r Slawen scho n im 5. J a h r h u n d e r t im Gebie t de r heut ige n Slo-
wakei. 5 7 Tatsächlic h ist es seh r charakteristisch , da ß in de r südwestliche n 

Slowakei , wo noc h e in reiche r Fundstof f au s de r f rühere n Phas e de r 

2. Stuf e de r Völkerwanderungszei t vorhande n ist, östlich de r Kleine n 

Karpa t e n fast kein e germanische n Fundkomplex e de r Reihengräberzei t 

vorkommen. 5 8 Ma n mu ß dahe r annehmen , da ß di e germanisch e Besied -
lun g dor t scho n vor de m Anfan g diese r Per iod e (u m 480 bzw. 500) ver-
schwunde n ist, obwoh l die germanisch e Ku l tu r in diese r Zei t in de n be -
nachbar te n Landschafte n noc h in voller Blüt e stand . Da s wär e n u r ver-
ständlich , wen n wir vermuten , da ß diese s altbesiedelt e un d fruchtbar e 

Gebie t scho n in diese r Zeit , also ungefäh r seit de m End e de s 5. J a h r -
hunder ts , von de n Slawen besetz t un d besiedel t worde n ist. 

Theoretisc h ist dami t zu rechnen , da ß die frühslawische n Fund e in de r 

Ostslowake i u n d in de r Karpa t enukra in e noc h etwa s f rühe r auftauchen , 

wo auc h zahlreiche , obwoh l nich t gena u dat ier t e frühslawisch e Material ie n 

bekann t sind . E s ist wahrscheinlich , da ß sich die Nachrich t des P r o k o -
p i o s übe r di e slawischen Verbündete n des langobardische n Fürs t e n 

Hildigi s 59, die noc h vor de r Mit t e des 6. J a h r h u n d e r t s i rgendw o in de r 

Nachbarschaf t von Langobarde n u n d Gepide n wohnten , auf diese slowaki-
sche n Slawen bezieht. 8 0 

56) W. S z y m a ń s k i : Ergebniss e der auf dem Burgber g Szeligi, Krei s Pùocic, 
in den Jahre n 1959—1960 durchgeführte n Forschungen , in : Archaeologi a Polon a 
5 (1962), S. 76—85; d e r s . : Szeligi pod Pùockiem na początk u wczesnego śred-
niowiecz a [Szeligi bei Pùock zu Beginn des frühe n Mittelalters] , Breslau u.a . 
1967. 

57) D. B i a l e k o v ä : Nov e vcasnoslovansk e należ y z juhozäpadneh o Sloven-
ska [Neu e frühslawisch e Fund e in der südwestliche n Slowakei] , in : Slovenska 
Archeologi a 10 (1962), S. 97—148. 

58) T. K o 1 n i k : Prehl'a d a stav badani a o dobe rimske j a stahovan i näro -
dov [Übersich t un d Stan d der Forschunge n zur römische n Kaiserzei t un d Völ-
kerwanderungszeit] , in : Slovenska Archeologi a 19 (1971), S. 534—539. 

59) P r o c o p i u s : Bell. Goth , II I 35, 13—22. 
60) J . Z e m a n : Zu den chronologische n Frage n der älteste n slawischen Be-

siedlun g im Bereic h der Tschechoslowakei , in : Areheologick e Rozhled y 18 (1966), 
S. 164—165. 
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Di e Per iod e de r größte n Dynami k de r slawischen Expansio n beginn t im 

zweite n Vierte l des 6. J ah rhunde r t s , wahrscheinlic h u m 520. I n diese r Zei t 

sind die e rs te n slawischen Einfäll e in d i e Lände r südlic h de r un te re n 

Dona u von schriftliche n Quelle n bezeugt . Offensichtlic h sind die Gebiet e 

nördlic h des Flusse s scho n f rühe r von de n Slawen besetz t worden . Unge -
fäh r in derselbe n Zei t könne n wir da s Verschwinde n de r vorslawische n 

Kul tu r u n d Besiedlun g in vielen Gebiete n in Mit te leurop a feststellen , 

was höchstwahrscheinlic h mi t eine r heftige n Expansionstät igkei t de r Sla-
wen in Zusammenhan g steht . 

Ein e Enklav e de r spätkaiserzeitl iche n vorslawische n Kul tu r t rad i t ione n 

existiert e wahrscheinlic h bis zu m Anfan g des 6. J a h r h u n d e r t s ode r sogar 

noc h etwa s länge r in Zentralpolen . Auße r einige n Horten , wie au s Kona -
rze w 61, un d Einzelfunde n sind au s diesem Gebie t ein kleine s Gräberfel d 

in Oszczywilk be i Kaiisc h (Kalisz) 6 2 , ein rätselhafte s Körpergra b mi t 

eine m Hakenspor n au s Mniszk i 6 3 (Abb. 4,b auf S. 436) u n d mindesten s 

zwei Siedlunge n de r Przeworsk-Kul tu r mi t da t ie rbare n F u n d e n diese r 

späte n Period e bekann t geworden . I n Piwonic e be i Kaiisc h ist in eine m 

Grubenhau s ein Glasbecher , wahrscheinlic h au s de r zweite n Hälft e de s 

5. J ah rhunde r t s , gefunde n w o r d e n 6 4 , in Przywó z an de r obere n War th e 

in e ine r große n f rühere n Siedlun g de r Przeworsk-Kul tu r ein Bronze -
schnallendor n mi t rechteckige m Cloisonn e auf de r Dornbasi s (Abb. 4,c 

auf S. 436), de r scho n in di e Zei t u m 500 zu setze n ist. 85 Von wesentliche r 

Bedeutun g ist, da ß einige in diese m Gebie t entdeckt e F u n d e da s Bestehe n 

von lebhafte n Kontak te n mi t de r Außenwel t — nämlic h mi t de n Donau -
ländern , mi t Mitteldeutschlan d un d sogar mi t de m ostgotische n I tal ie n — 

bezeugen.* 8 Seh r in teressan t ist ein F u n d in eine r frühslawische n Sied -

61) E. P e t e r s e n : De r ostelbisch e Rau m als germanische s Kraftfeld im 
Licht e der Bodenfund e des 6.-8 . Jahrhunderts , Leipzig 1939, S.74—77, 118—121; 
T. Ù a s z c z e w s k a : Polska środkowa w okresie wędrówek ludó w i w począt -
kach wczesnego średniowiecz a [Mittelpole n zur Zei t der Völkerwanderun g un d 
zu Beginn des frühe n Mittelalters] , in : Prac e i Materiaùy Muzeu m Archeolo -
gicznego i Etnograficzneg o w Ùodzi, Seria Archeologiczna , Bd 22, Lodz 1975, 
S. 301—302, Taf. VII . 

62) J . F i t z k e : Odkryci e osady z wczesnego okresu rzymskiego i cmentarzy -
ska z okresu wędrówek ludó w w Oszczywilku w pow. kaliskim [Die Ent -
deckun g eine r Siedlun g aus der ältere n römische n Kaiserzei t un d eine s Gräber -
feldes aus der Völkerwanderungszei t in Oszczywilk im Kreise Kaiisch] , in : 
Z Otchùani Wieków 9 (1934), S. 21—38; P e t e r s e n , S. 75—77, 119—121; A. 
A b r a m o w i c z in : Inventari a Archaeologica , Pologn e II , 1959, Taf. 14. 

63) J . Ż a k : Najstarsz e ostrogi zachodniosùowiańskie [Di e älteste n west-
slawischen Sporen] , Warschau , Breslau 1959, S. 44ff., Taf. I I I ,b ; Ù a s z c z e w -
s k a , S. 300—301, Taf. VI,4. 

64) K. D ą b r o w s k i in : Inventari a Archaeologica , Pologn e II , 1959, Taf. 13; 
J. W e r n e r : Studie n zu Grabfunde n des V. Jahrhundert s aus der Slowake i 
un d der Karpatenukraine , in : Slovenska Archeologi a 7 (1959), S. 422—427. 

65) Ù a s z c z e w s k a , S. 296, Taf. VI,3 . 
66) V. B i e r b r a u e r : Di e ostgotische n Grab - un d Schatzfund e in Italien , 

Spolet o 1975, S. 96, 139—140; J . W e r n e r : De r Grabfun d von Taurapilis , 
Rayo n Utn a (Litauen) , un d die Verbindun g der Balte n zum Reic h Theoderichs , 

28' 



43 S Kazimierz Godùowski 

Abb. 4 Funde aus Mittelpolen; a die Fibel aus Radziejów, 

Woj. Wùocùawek; b der Hakensporn aus Mniszki,  Woj. Pùock; 

c der Schnallendorn aus Przywóz, Woj. Sieradz. Maßstab 1 :1 

lung in Radziejó w in Kujawien , leide r nich t in eine m geschlossene n Kom -
ple x gefunden : ein e eigenartig e Bronzefibe l (Abb. 4,a auf S. 436), die be -
s t immt e Ähnlichkeite n mi t nordeuropäische n un d mit teldeutsche n Forme n 

au s de r Zei t u m 500 zeigt. 67 An diese r Fundste l l e k a m e n auße r eine r 

große n Meng e frühslawische r — de r handgemachten , abe r auc h de r etwa s 

späteren , schwac h abgedrehte n — Kerami k einige wenige Scherbe n eine r 

Drehscheibenwar e mi t spätkaiserzeitl iche m ode r völkerwanderungszei t -
liche m Charak te r vor. I h r Zusammenhan g mi t de r slawischen Besiedlun g 

ist, ähnlic h wie auc h de r de r Fibel , nich t vol lkomme n klar ; es ist jedoc h 

nich t ausgeschlossen , da ß wir es hie r mi t de n Spure n von Kontak te n zwi-
sche n de r vorslawischen un d de r slawischen Kul tu r währen d des begin -
nende n 6. J a h r h u n d e r t s zu tu n haben . 

Noc h ander e Verhältniss e herrsche n währen d de r Völkerwanderungs -
zeit in Pommern . 6 8 I m Vergleich mi t de r jüngere n Kaiserzei t verminder t 

in : Archäologisch e Beiträge zur Chronologi e der Völkerwanderungszeit , Bon n 
1977, S. 87—92. 

67) I. G a b a ù ó w n a , A. N o w a k o w s k i : Wczesnośredniowieczn a osada 
na stanowisku 5 w Radziejowi e [Ein e frühmittelalterlich e Siedlun g auf Fund -
stelle 5 in Radziejów] , in : Prac e i Materiaùy Muzeu m Archeologiczneg o i Etno -
graficznego w Ùodzi, Seria Archeologiczna , Bd 11, Lodz 1964, S. 272, Abb. 28,2. 

68) Die Materialie n aus Pommer n sind großenteil s von P e t e r s e n , De r 
ostelbisch e Raum , un d H . J . E g g e r s : Grabfund e der Völkerwanderungszei t 
in Pommern , in : Baltisch e Studien , N . F. , 46 (1959), S. 13—28, gesammel t wor-
den . Diese m Them a widme ich eine n größere n Aufsatz „Di e Völkerwande -
rungszei t in Pommern" , der in „Pomorani a Antiqua " in polnische r sowie in 
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sich dor t die Zah l de r archäologische n Fundste l le n deutlich , jedoc h ist 

Materia l au s de m 5. J a h r h u n d e r t noc h ziemlic h zahlreic h ver t re ten . West-
lich de r Weichse l handel t es sich u m n u r seh r vereinzelt e Grabfunde , 

abe r es gibt ziemlic h viele Einzelfund e un d Hor t e von Schmuckgegen -
stände n un d besonder s zahlreich e Münzfund e von spätrömische n un d 

frühbyzantinische n Solidi . I n de n letzte n J a h r e n sind auc h erstaunlic h 

reich e Siedlungsfund e zutag e gekommen. 6 9 Di e späteste n vorslawische n 

Fund e sind in diesem Gebie t in die zweite Hälft e de s 5. J a h r h u n d e r t s 

ode r u m 500 zu dat ieren . 

Ander s sieh t die Si tuat io n östlich de r un te re n Weiches l aus . Di e dor t 

bestehende n große n kaiserzeitliche n Gräber fe lde r 7 0 sind spätesten s a m 

Anfan g des 5. J a h r h u n d e r t s aufgegeben worden , u n d im östliche n Tei l de s 

Gebiete s en ts tande n in de r zweite n Hälft e dieses J a h r h u n d e r t s einige neu e 

Brandgräberfelder , di e offensichtlic h mi t de r samländisch-natangische n 

Grupp e de r westbaltische n Kul tu r zu verbinde n sind. 7 1 Dies e Gräberfelde r 

reiche n jedoc h noc h nich t bis zu m östliche n Ran d des Weichseldeltas , wo 

wir in de r Umgebun g von Elbin g bis jetz t kein e Gräberfelde r un d Sied -
lungen , abe r zahlreich e Solidifund e au s de r zweite n Hälft e des 5. un d 

de m Anfan g des 6. J a h r h u n d e r t s kenne n (Abb. 5—6 auf S. 438 u n d S. 439). 

Solidifund e au s de r e rs te n Hälft e des 5. J a h r h u n d e r t s komme n dagegen 

weite r östlich vor, in de n Gebieten , in dene n späte r die obe n e r w ä h n t e n 

westbaltische n Gräberfe lde r erscheine n (Abb. 5 auf S. 438). Solch e Solidi -
fund e sind in eine r größere n Zon e verbreitet , die die südwestlich e Ost -
seeküste , die Ostseeinsel n un d teilweise auc h Skandinavien , abe r nich t 

die von baltische n Völkern besiedelte n Gebiet e des Ostbal t ikum s um -

„Archaeologi a Baltica " un d in Ban d 2 der „Studie n zur Sachsenforschung " in 
deutsche r Sprach e publizer t werden wird. 

69) R. W o ù ą g i e w i c z : Wstępn e wyniki bada ń w Lubieszewie,pow . Gryfic e 
w latac h 1964—1968 [Erst e Forschungsergebniss e in Lübsow, Kr . Greifenber g 
in den Jahre n 1964—1968], in : Materiaùy Zachodniopomorski e 14 (1968), S. 141— 
150; d e r s . : W Lubieszewie osada ze schyùku starożytnośc i [Ein e Siedlun g des 
ausgehende n Altertum s in Lübsow] , in : Z Otchùani Wieków 36 (1970), S. 294—296; 
Cz. S t r z y ż e w s k i : Osada z III— V w. n. e. w Dębczynie , b. pow. Biaùogard, 
w świetle wykopalisk prowadzonyc h w latac h 1970—1974 [Ein e Siedlun g des 
3.—5. Jhs . in Denzin , ehem . Kr . Beigard , im Licht e der in den Jahre n 1970—1974 
durchgeführte n Ausgrabungen] , in : Koszaliński e Zeszyty Muzealn e 5 (1975), 
S. 123—136. 

70) Zusammengestell t von R. S c h i n d l e r : Di e Besiedlungsgeschicht e der 
Gote n un d Gepide n im untere n Weichselrau m auf Grun d der Tongefäße , Leip -
zig 1940, un d K. P r z e w o ź n a : Struktur a i rozwój zasiedleni a poùudniowo-
wschodnie j strefy nadbaùtyckiej u schyùku starożytnośc i [Struktu r un d Ent -
wicklung der Besiedlun g des südöstliche n Ostseeraume s gegen End e des Alter-
tums] , Warschau , Pose n 1974. 

71) C. E n g e l , W. L a B a u m e : Kulture n un d Völker der Frühzei t im 
Preußenlande , Königsber g 1937, S. 167—168, Kart e 10; J . O k u l i c z : Pradziej e 
ziem pruskic h od późneg o paleolit u do VII w. n . e. [Vorgeschicht e der altpreußi -
schen Land e vom späte n Paläolithiku m bis zum 7. Jh.] , Breslau u. a. 1973, S. 
470. 
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Abb. 5 Münzfunde  in Mitteleuropa aus den Jahren 395—491. Hohlsignaturen: 

Bronze-,  Hohùsignaturen mit Querbalken: Silber-,  ausgefüllte Signaturen: Gold

münzfunde 
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Abb. 6 Goldmünzfunde in Mitteleuropa aus den Jahren 491—565 
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faßt. 7 2 Di e Solidifund e mark ie re n also östlich de r u n t e r e n Weichse l höchst -
wahrscheinlic h ein e wirklich e ethnisch e Grenz e un d ih r e Verschiebunge n 

w ä h r e n d des 5. J a h r h u n d e r t s . 

I m ostseenahe n Gebie t östlich de r Ode r breche n die Solidifund e plötz -
lich mi t de n noc h seh r zahlreic h ve r t re tene n P rägunge n des Anastasiu s 

(491—518) ab. Dies e sind in P o m m e r n u n d im Weichselmündungsgebie t 

noc h in dre i Hor te n un d sechs Einzelfunde n mi t insgesam t 144 Münze n 

repräsent ie r t (Abb. 6 auf S. 439). De r Abbruc h de s Solidizuflusse s in die 

Küstenlandschafte n östlich de r Ode r zu Anfan g des 6. J a h r h u n d e r t s — 

währen d in andere n Gebieten , wie insbesonder e im Gebie t zwischen Elb e 

un d Ode r sowie auf Gotland , noc h die P rägunge n von Jus t inu s I . un d 

Jus t in ianu s I . v o r k o m m e n 7 S — läß t vermuten , da ß diese Erscheinun g tie -
fere G r ü n d e ha t u n d alle r Wahrscheinlichkei t nac h mi t de m Verschwin -
de n de r vorslawischen Besiedlun g in diesen Gebiete n in Zusammenhan g 

steht . Es s t imm t auc h vorzüglich mi t de m dortige n Mange l an anders -
art ige n F u n d e n überein , die nac h de r Zei t u m 500 dat ier t werde n könn -
ten . Di e als die letzte n in P o m m e r n un d im Weichselmündungsgebie t vor-
kommende n Anastasius-Solid i ermögliche n es, dieses Ereigni s ziemlic h 

gena u in da s erst e Vierte l de s 6. J ah rhunde r t s , vermutl ic h in dessen Aus-
gang, zu dat ieren . Es ist durchau s möglich , da ß sein e Ursach e da s Vor-
dr inge n d e r Slawen war . 

Di e obe n e rwähn te n westbaltische n Gräberfelde r breche n auc h a m An-
fan g des 6. J a h r h u n d e r t s ab, abe r bald danac h ents tehe n dor t un d auc h 

weite r westlich bis zu r Weichselmündun g neu e Begräbnisplätz e ebenfall s 

baltische r P rägung 7 A , die in die zweite Hälft e de s 6. un d in da s 7. J a h r -
hunde r t zu da t i e re n sind un d wahrscheinlic h scho n die nächst e — zweite 

— Welle de r baltische n Besiedlun g repräsent ieren . Da s häng t mi t de r noc h 

fast unerforschte n Frag e nac h de n baltisch-slawische n Kontak te n in de r 

Zei t de r große n Expansio n de r Slawen zusammen . 

Von de n archäologische n Aspekte n dieses Problem s sind einerseit s da s 

Vorkomme n de r angeblic h slawischen Bügelfibeln au s de m Gebie t des 

72) Zusammengestell t von W. K n a p k e : Aurei- un d Solidi-Vorkomme n an 
der Südküst e der Ostsee un d ihr e Zusammenhäng e mi t der umliegende n Fund -
welt, in : Acta Archaeologic a 12 (1941), S. 79—118, un d J. M. F a g e r 1 i e : Lat e 
Roma n an d Byzantin e Solidi foun d in Sweden an d Denmar k (Numismati c 
Note s an d Monographs , Nr . 157), Ne w York 1967. 

73) J . W e r n e r : Zu den auf ölan d un d Gotlan d gefundene n byzantinische n 
Goldmünzen , in : Fornvänne n 44 (1949), S. 150—172; J . H e r r m a n n : Byzanz 
un d die Slawen am äußerste n End e des westliche n Ozeans , in : Les Slaves et le 
Mond e Mediterraneen , Vie—Xle siecles, Sofia 1973, S. 42—43. 

74) R. D o r r : Die Gräberfelde r auf dem Silberberge bei Lenze n un d bei 
Serpin , Kr . Elbing , aus dem 5.—6. Jahrhundert , Elbin g 1898; B. E h r l i c h : 
Elbing , Benkenstei n un d Meislatein , in: Mannu s 24 (1932), S. 399—420; d e r s . : 
Germane n un d Altpreuße n auf dem Bode n Elbings, in : Germanen-Erb e 2 
(1937), S. 268—277; M. P i e t r z a k : Cmentarzysk o pruski e z V—VII w. n . e. w 
Nowince , woj. Elbląg, [Ein altpreußische s Gräberfel d in Neuendorf , Woj. Elbin g 
aus dem 5.-7 . Jh.] , in : Sprawozdani a Archeologiczn e 29 (1977), S. 151—158. 
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un te re n Dnjep r in Fundkomplexe n de r westbaltische n sogenannte n 

„Masurgermanische n Ku l tu r " 7 5 wie auc h die dortig e Anwesenhei t einige r 

Keramikformen , die an de n slawischen Prage r Typu s e r i nne rn 7 8 , anderer -
seits abe r ein e typisch baltisch e Armbrustsprossenfibel , wahrscheinlic h 

au s de m 7. ode r sogar vom End e des 6. J ah rhunde r t s , die in eine m früh -
slawischen Urnengra b in Prü tzk e in Brandenbur g 77 gefunde n worde n ist, 
interessant . 

Di e frühslawische n Fund e in P o m m e r n werde n bis jetz t n u r im süd -
westliche n Tei l dieses Gebiete s durc h Siedlunge n mi t handgemachte r 

Kerami k de s Dziedzice - (Deetzer ) Typu s ver t re ten. 7 8 Obwoh l an diese n 

Fundstel le n bishe r kein e genaue r da t i e rbare n Fundgegens tänd e entdeck t 

wurden , kan n m a n vermuten , da ß sie nich t viel späte r als die jüngste n 

vorslawischen Fund e in P o m m e r n anzusetze n sind , d. h . noc h in da s 

6. J a h r h u n d e r t gehören . 

Diese s Bild, da s sich au s d e n archäologische n Quelle n ergibt , s t imm t 

auc h ziemlic h gut mi t de n schriftliche n Zeugnisse n überein . J o r d a n e s 

nenn t nämlic h die Slawen noc h nich t an de r Meeresküste , wo er n u r 

Aestier un d Vidivarier kannte . 7 9 Sein Berich t s t amm t ungefäh r au s de r 

Mitt e des 6. J ah rhunde r t s , bezieh t sich jedoc h höchstwahrscheinlic h au f 

ein e f rüher e Periode , vermutl ic h auf de n Anfan g de s 6. J a h r h u n d e r t s . I n 

diese r Zei t erstreckte n sich die Sitz e de r Slawen , auc h nac h archäologi -
sche n Quellen , auf die ausgedehnte n Gebiet e nördlic h de r Karpaten , ein -
schließlic h des Gebiete s de r obere n Weichsel , abe r sie konnte n tatsächlic h 

noc h nich t weite r nac h Westen ode r gar bis zu r Ostsee reichen . Di e An-
wesenhei t dieses Volkes am Mee r ist erst von T h e o p h y l a k t o s 

S i m o k a t t e s für da s J a h r 591 ode r 594 bezeugt. 8 0 Di e slawische Ein -
wanderun g mu ß also währen d des 6. J a h r h u n d e r t s s tat tgefunde n haben , 

jedoc h auf Grun d de r archäologische n Fund e ehe r in seine m erste n Vier-
tel , wahrscheinlic h u m 520. 

Ein e solch e Vermutun g wird auc h durc h die Si tuat io n in Vorpommern , 

Mecklenburg , de r Pr igni t z un d Ostholstei n gestützt . Dor t reiche n die 

zahlreichere n archäologisc h erfaßbare n Spure n de r vorslawischen germa -

75) J . W e r n e r : Slawische Bügelfibeln des 7. Jahrhunderts , in : Festschrif t 
für Pau l Reineck e zum 60. Geburtstag , Main z 1950, S. 150—172. 

76) Vortra g von Doz . Dr . J . O k u l i c z auf der Tagun g „Frühslawisch e 
Kerami k des 6.—7. Jhs. " in Moska u (Novembe r 1977). 

77) W. U n v e r z a g t , J . H e r r m a n n : Da s slawische Brandgräberfel d von 
Prützke , Kr . Brandenburg , in: Ausgrabungen un d Fund e 3 (1958), S. 107 ff. 

78) A. P o r z e z i ń s k i : Dotychczasow e wyniki bada ń na osadzie wczesno -
średniowieczne j w Dziedzicach , pow. Myślibórz [Bisherige Forschungsergebniss e 
zur frühmittelalterliche n Siedlun g in Deetz , Kr . Soldin] , in : Sprawozdani a 
Archeologiczn e 24 (1972), S. 149—162; d e r s . : Zasiedleni e Pomorz a Zachod -
niego w VI—VII w. n . e. w świetle dotychczasowyc h wyników bada ń archeolo -
gicznych [Die Besiedlun g Pommern s im 6.—7. Jh . im Licht e der bisherigen 
archäologische n Forschungsergebnisse] , in : Slavia Antiqu a 22 (1975), S. 29—67. 

79) J o r d a n e s : Getica , V,34—36, XVII,96 . 
80) T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t e s : Historiae , VI, 2,10. 
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nische n Besiedlun g nu r bis zu r Stuf e II b de r Völkerwanderungszeit , d. h . 

ungefäh r bis zu m erste n Vierte l des 6. J ah rhunder t s . 8 1 Nu r gan z spora -
disch t re te n dor t die noc h spätere n Material ie n vorslawischen Charak te r s 

auf, die in die Stuf e l i l a zu setze n sein könnten . Es komme n jedoc h in 

diese m Gebie t einige Fund e vor, die ganz siche r späte r sind als diejenige n 

in P o m m e r n östlich de r Oder . Da s s t imm t auc h vorzüglich mi t de r Chro -
nologi e de r Solidifund e überein . Währen d diese in P o m m e r n mi t de n 

noc h massenhaf t vorkommende n Prägunge n de s Anastasiu s abbrechen , 

komme n westlich de r Ode r noc h einige Fund e von Jus t in ianus-Münze n vor 

(Abb. 6 auf S. 439), da run te r de r groß e Schat z von Biesenbrow , nich t weit 
von de r Oder , de r übe r 200 Solid i enthielt . 8 2 Trot z de r abweichende n 

Meinun g von Joachi m H e r r m a n n 8 3 schein t mi r ein Zusammenhan g 

diese r späte n Münzfund e mi t de n S lawen selbst ganz unwahrscheinlich . 

Dagege n sprich t di e allgemein e Verbre i tun g un d Chronologi e de r Solidi -
fund e im Ostseegebie t u n d ebe n da s f rüher e Verschwinde n solche r Fund e 

östlich de r Oder . Di e Justinianus-Solidifund e müsse n auc h nich t unbeding t 

ers t in die zweite Hälft e de s 6. J a h r h u n d e r t s zu dat iere n sein , wie es 

H e r r m a n n voraussetzt , da z. B. di e meiste n de r in Got lan d entdeckte n 

Solidischätz e n u r die f rühe n Prägunge n von Jus t in ia n enthiel te n un d 

wahrscheinlic h in de r Zei t bald nac h 530 versteck t wurden. 8 4 Es ist also 

durchau s möglich , da ß auc h de r Biesenbrowe r Schat z un d ander e mecklen -
burgisch-vorpommersch e Münzfund e scho n au s d e m zweite n Vierte l de s 

6. J a h r h u n d e r t s s tammen , ja sogar, da ß die Vergrabun g diese r Münze n 

— in Einklan g mi t de r Dat ie run g de r andere n spätesten s vorslawische n 

archäologische n Material ie n — mi t de r slawischen Einwanderun g zusam -
menhängt . 

Beachtenswer t ist, da ß ein e Ausdünnun g un d danac h da s völlige Ver-
schwinde n von Siedlungsspure n im 6. J a h r h u n d e r t auc h in von de r slawi-
sche n Expansio n nich t erfaßte n Gebieten , so z. B. i m westliche n Schleswig-
Holstei n un d in eine m große n Tei l Niedersachsens , festzustelle n ist. Ma n 

verbinde t da s gewöhnlic h mi t de r Auswanderun g de r Mehrhe i t de r Be -
völkerun g nac h Bri tannien , wobei nac h Meinun g einige r Forsche r diese 

Migratio n auc h eine n Tei l de r Bevölkerun g des ostelbische n Gebiete s 

einschloß. 8 5 Diese r Tatbes tan d w a r n t uns , da s Verschwinde n de r germani -
sche n Fund e zu automatisc h mi t de r slawischen Expansio n in Zusammen -
han g zu bringen , obwoh l meine s Erachten s ein e solch e In te rpre ta t io n 

81) H. S c h a c h - D ö r g e s : Die Bodenfund e des 3. bis 6. Jahrhundert s nac h 
Chr . zwischen untere r Elbe un d Ode r (Offa-Büeher , N . F. , Bd 23), Neumünste r 
1970; A. G e n r i e h : Formenkreis e un d Stammesgruppe n in Schleswig-Hol -
stein nac h geschlossene n Funde n des 3. bis 6. Jahrhundert s (Offa-Bücher , N . F. , 
Bd 10), Neumünste r 1954. 

82) H e r r m a n n (wie Anm . 73), S. 42, Anm . 36. 
83) Ebenda , S. 42—43. 
84) F a g e r l i e (wie Anm . 72), S. 158. 
85) E. S c h u l d t : Pritzier . Ein Urnenfriedho f der späte n römische n Kaiser -

zeit in Mecklenburg , Berlin 1955, S. 105—107. Dagegen : G e n r i c h , S. 41—43. 
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doch die wahrscheinlichste bleibt. Jedenfalls t r i t t das Ende der archäolo-
gischen Spuren der germanischen Besiedlung im nördlichen Teil des Rau-
mes zwischen Oder und Elbe etwas früher ein als in den wei ter südlich 
gelegenen Gebieten, die von der Reihengräberkul tur erfaßt waren. 

Die am weitesten nach Nordosten gelegenen Gruppen von Reihengrä-
berfriedhöfen — in Brandenburg und Mitteldeutschland an der Elbe in 
der Umgebung von Riesa, östlich der Weißen Elster und in der Alt-
mark — dauer ten nämlich nu r bis zur Stufe l i l a und verschwanden dann 
alle.86 Gemäß der Chronologie dieser Stufe nach Berthold S c h m i d t 8 7 

sollte man diese Erscheinung in die Zeit um 560 dat ieren — jedoch muß 
man im Lichte der neuen Forschungen über die Chronologie der Völker-
wanderungszei t mit einer deutlichen Tendenz zu ihrer „Verkürzung" 8S 

auch mit einer etwas früheren 'absoluten Dat ierung rechnen. 
Während der Stufe IV der Völkerwanderungszeit , die in de r Zeit um 

600, möglicherweise noch etwas früher, beginnt, t ra ten die Spuren der 
germanischen Besiedlung östlich der Saale nu r zwischen diesem Fluß und 
der Weißen Elster und — allerdings nur sporadisch u n d ganz am Anfang 
der Stufe IV — östlich der Saa lemündung auf.89 In diesem letztgenannten 
Gebiet gibt es auch eine deutliche Konzentrat ion der frühslawischen 
Fundstellen. U. a. liegt dort der gut erforschte Siedlungskomplex von 
Dessau-Mosigkau, wo wahrscheinlich Spuren von direkten Kontakten 
zwischen der germanischen und der slawischen Bevölkerung festzustellen 
sind.60 Wir können also vermuten, daß mindestens dort ein unmi t te l -
barer Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der germanischen Be-
siedlung u n d der slawischen Landnahme bestanden ha t und dieser Prozeß 
an das Ende des 6. oder an den Anfang des 7. J ah rhunde r t s zu datieren 
ist. Auch die Gräberfelder zwischen Saale und Weißer Elster sind schon 
im früheren Teil de r Stufe IV61, also wahrscheinlich nicht viel später als zu 
Anfang des 7. J ah rhunder t s , aufgegeben worden. Eine dichte germanische 

86) B. S c h m i d t : Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland, 
Halle 1961, S. 42—48, 163—164, Abb. 24, Karten 2—3; A. v o n M ü l l e r : Völ-
kerwanderungszeitliche Körpergräber und spätgermanische Siedlungsraume in 
der Mark Brandenburg, in: Berliner Jb. für Vor- und Frühgeschichte 2 (1962), 
S. 105—189; B. S c h m i d t : Archäologische Forschungen zur Völkerwande-
rungszeit, zur fränkisch-karolingisch-frühdeutschen Zeit und zum hohen Mit-
telalter, in: Ausgrabungen und Funde 21 (1976), S. 128—138. 

87) S c h m i d t , Die späte Völkerwanderungszeit, S. 7—15. 
88) Vgl. insbes. J. W e r n e r : Die Langobarden in Pannonien, München 1962, 

S. 88—91; E. B a k k a : Goldbrakteaten in norwegischen Grabfunden. Datie-
rungsfragen, in: Frühmittelalterliche Studien 7 (1973), S. 53—87; H. A m e n f. 
Chronologische Untersuchungen an fränkischen Gräberfeldern der jüngeren 
Merowingerzeit im Rheinland, in: Bericht der Römisch-Germanischen Kom-
mission 57/1976 (1977), S. 285—336; d e r s . : Zur archäologischen Periodisierung 
der Merowingerzeit, in: Germania 55 (1977), S. 133—140. 

89) S c h m i d t , Die späte Völkerwanderungszeit, S. 44—45; d e r s . , Archä-
ologische Forschungen, S. 135, Abb. 3. 

90) B. K r ü g e r : Dessau-Mosigkau, ein frühslawischer Siedlungsplatz im 
mittleren Elbegebiet, Berlin 1967. 

91) S c h m i d t , Die späte Völkerwanderungszeit, S. 44—46, Abb. 24. 
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Besiedlun g hä l t sich wei te r n u r noc h an Thür inge n westlich de r Saale , 

wo jedoc h späte r auc h ein e slawische Kolonisatio n erfolgt . 

Mi t de r slawischen Ausbrei tun g im Raum e westlich de r Ode r verbinde t 

sich die Frag e nac h de r Landnahm e in Mähre n un d Böhmen , die ich hie r 

nu r seh r kur z be rühre n möchte . Günstig e Bedingunge n für die slawische 

Kolonisatio n im mi t t le re n un d südliche n Mähre n konnte n ers t nac h de m 

Abzug de r zweite n Welle de r Langobarde n nac h Pannonie n 546/547 92, 

wen n nich t sogar erst nac h de m J a h r e 568, en ts tande n sein . Da s s t imm t 

auc h mi t de r Dat ierun g de r dortige n langobardische n Fund e überein , 

unte r dene n de r Fundstof f de r Stuf e IH a reichlic h ver t re te n ist, währen d 

Material ie n au s de r Stuf e I l l b n u r noc h sporadisc h vorkommen. 9 3 Di e 

Fund e de r Stuf e I l l b sind in Böhme n etwa s zahlreicher 9 4 , was dafü r 

spreche n könnte , da ß dieses Lan d ein weni g späte r als Mähren , wahr -
scheinlic h im dri t ten , wen n nich t erst im letzte n Vierte l des 6. J a h r h u n -
derts , von Slawen besetz t wurde . Di e Argumente , die tschechisch e For -
scher , besonder s Jifi Z e m a n 9 5 , zugunste n eine r f rühere n slawischen 

Kolonisatio n Böhmen s anführen , find e ich noc h nich t vol lkomme n über -
zeugend , wen n auc h da s Zusammenlebe n de r germanische n Restbevölke -
run g un d de r slawischen E inwandere r in Brezn o 9 6 als nachgewiese n gel-
te n kann . Ma n mu ß auc h sagen, da ß die Chronologi e des Verschwinden s 

de r germanische n Besiedlungsspure n in Böhme n un d Mitteldeutschlan d 

nich t für die Thes e spricht , da ß die erst e Welle de r Slawen übe r Böhme n 

in da s Mittelelbe-Saale-Gebie t kam. 9 7 

Am Schlu ß meine s Vortrage s möcht e ich sagen, da ß m a n de n Eindruc k 

hat , die slawische Expansio n hab e sich in zwei Haup te tappe n vollzogen . 

92) I. B o n a : Langobarde n in Ungar n (aus den Ergebnisse n von 12 For -
schungsjahren) , in : Arheolosk i Vestnik 21—22 (1971—1972), S. 49; d e r s . : De r 
Anbruc h des Mittelalters . Gepide n un d Langobarde n im Karpatenbecken , Buda -
pest 1976, S. 33—36. 

93) J . T e j r a l : K langobardskem u odkaz u v archeologickyc h pramenec h na 
üzem i Ceskoslovensk a [Zu langobardische n Zeugnisse n in archäologische n 
Quelle n auf dem Gebie t der Tschechoslowakei] , in: Slovenska Archeologi a 23 
(1975), S. 429—432, 444—446; d e r s . : Grundzüg e der Völkerwanderungszei t in 
Mähren , Pra g 1976, S. 105—106; d e r s . : Abriß der Entwicklun g in Mähre n 
währen d der Völkerwanderungszeit , in: Alt-Thüringe n 14 (1977), S. 253—255. 

94) B. S v o b o d a : Cech y v dobe stehovan i narod ü [Böhme n zur Zei t der 
Völkerwanderung] , Pra g 1965, S. 127 ff.; Nov a ptac i spon a z Cech [Ein e neu e 
Vogel-Spang e aus Böhmen] , in : Casopi s Moravskeh o Musea . Acta Muse i Mora -
viae, 57 (1972), S. 123—131; T e j r a l , K langobardskem u odkazu , S. 430 u. 445. 

95) J . Z e m a n : Nejstarś i slovanske osidlen i Cech [Die ältest e slawische 
Besiedlun g Böhmens] , in : Painatk y Archeologick e 67 (1976), S. 210—212, 
222—223. 

96) Wie Anm . 45. 
97) A. v o n M ü l l e r : Frühslawisch e Fund e aus dem Berline r Raum , in : 

Berline r Jb . für Vor- u. Frühgeschicht e 3 (1963), S. 196 ff.; K r ü g e r , S. 115— 
123; J . H e r r m a n n : Siedlung , Wirtschaf t un d gesellschaftlich e Verhältniss e 
der slawischen Stämm e zwischen Oder/Neiß e un d Elbe , Berlin 1968, S. 69. 
Scho n etwas ander s faßt diese Frag e auf d e r s . : Die frühmittelalterlich e sla-
wische Siedlungsperiode , in: Ausgrabungen un d Fund e 21 (1976), S. 145. 
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Während der ersten, die vielleicht vom Ende des 4. bis zum Anfang des 
6. Jährhunderts dauerte, kam es in den teilweise neueroberten Gebieten 
zwischen Pripjet und Karpaten zur endgültigen Ausbildung der früh-
slawischen Kultur in ihrer frühmittelalterlichen Gestalt und dann zur 
Ausbreitung bis zur unteren Donau im Süden, ins Gebiet der oberen und 
mittleren Weichsel im Westen und möglicherweise in die nordöstliche 
Ecke des Karpatenbeckens im Südwesten. Die zweite Etappe, die vielleicht 
um 520 angefangen hat und bis zur ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts 
dauerte, ist gleichzeitig die Periode des größten Schwungs der slawischen 
Expansion überhaupt. Sie war parallel in zwei Hauptrichtungen — auf 
die Balkanhalbinsel und nach Mitteleuropa — gerichtet und hat in ver-
hältnismäßig kurzer Zeit zur Einnahme dieser riesigen Gebiete geführt. 

Schon um 520 begann die erste Welle der slawischen Einfälle in die 
Gebiete südlich der unteren Donau, und wahrscheinlich ungefähr in der-
selben Zeit beherrschen die Slawen den ganzen Oder-Weichsel-Raum ein-
schließlich Pommern und einer vielleicht ziemlich lange Zeit bestehenden 
vorslawischen Enklave in Mittelpolen. Während des zweiten Viertels des 
6. Jahrhunderts fand wahrscheinlich die Besetzung der ostseenahen Land-
schaften westlich der Oder statt und begann möglicherweise das Eindrin-
gen der slawischen Besiedlung in die Gebiete Mährens, die sich noch 
unter langobardischer Kontrolle befanden. Um die Mitte des 6. Jahrhun-
derts oder kurz danach vollzog sich die Aufgabe der germanischen Sied-
lungsgebiete an der unteren Spree und Havel, an der Mittelelbe, in der 
Altmark und an der Peripherie des thüringischen Siedlungszentrums öst-
lich der Weißen Elster. Etwas später — eher schon nach 568 — wurden 
Mähren und Böhmen endgültig von den Slawen beherrscht. Ungefähr in 
derselben Zeit beobachten wir eine Zunahme der slawischen Einfälle in 
die byzantinischen Provinzen südlich der Donau. Im letzten Viertel des 
6. Jahrhunderts verbreitete sich die slawische Siedlung weiterhin in die 
Gebiete östlich der Saale und Weißen Elster und stabilisierte sich dort 
endgültig. Weiter sind die Slawen über die mittlere Donau vorgedrungen, 
was zur Eroberung des Ostalpengebietes und zu den ersten slawischen 
Einfällen in den westlichen Teil der Balkan-Halbinsel führte. Es ist 
gleichzeitig die Periode des Zusammenwirkens der Slawen mit den Awa-
ren und teilweise der Abhängigkeit von diesen, der größten Intensität der 
slawischen Angriffe auf die ostbalkanischen Provinzen des byzantinischen 
Reiches und der Anfänge der ständigen Ansiedlung slawischer Stämme 
in diesen Gebieten. Am Anfang und während des ersten Viertels des 7. 
Jahrhunderts hörte die germanische Besiedlung zwischen Saale und 
Weißer Elster vollkommen auf, wurde die Saale als Grenze zwischen den 
Slawen und dem Merowingerreich stabilisiert (jedoch sind die Slawen in 
der späteren Zeit auch nach Thüringen und ins nordöstliche Bayern vor-
gedrungen) und die Besetzung fast der ganzen Balkanhalbinsel und 
Istriens durchgeführt. 

Es stellt sich nun die Frage, wie sich das alles vollzogen hat. Man weiß 
auf Grund der schriftlichen Quellen, daß die slawische Expansion auf 
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de m Balka n un d in de n Osta lpenländer n in de r Rege l ers t mi t verheeren -
de n Einfälle n un d dan n mi t eine r Eroberun g verbunde n war . Aller Wahr -
scheinlichkei t nac h sah es auc h in de n Gebieten , au s dene n wir, wie im 

nordöstliche n Mitteleuropa , übe r kein e schriftliche n Zeugniss e de r slawi-
sche n Landnahm e verfügen , im Pr inzi p ähnlic h aus , obwoh l wir daz u bis 

jetz t kein e archäologische n Hinweis e haben , möglicherweis e mi t Aus-
n a h m e de r Solidischätz e im südliche n Ostseegebiet , die jedoc h auc h ander s 

in te rpre t ie r t werde n könnten . Ma n mu ß jedoc h dara n er innern , da ß 

solch e eindeutige n archäologische n Beweise eine r Eroberun g übe rhaup t 

n u r selten zu finde n sind . Anderersei t s trifft im Gegensat z zu de n frühe -
re n römische n Provinze n da s slawische Eindr inge n im Norde n teilweise 

auf scho n vorhe r d ü n n besiedelt e un d entvölker t e Gebiete , was best imm t 

seine n Charak te r ve rände r n konnte . Auf einige n Plä tze n begegne t m a n 

in Mit te leurop a de n deutliche n S p u r e n des Zusammenleben s mi t de n 

Reste n de r ä l tere n Bevölkerun g un d ihre r Assimilation , was jedoc h auc h 

in de n erober te n Ba lkan länder n de r Fal l ist. Es ist zu früh , alle diese 

Frage n zu beantwor ten . D a r u m wollt e ich n u r di e Perspekt ive n für die 

zukünftig e Forschun g aufzeigen . 

S u m m a r y 

The probùem of the migration of the Slavs to the eastern part of Central Europę 

Earl y medieva l Slavonic cultur e canno t be derived directl y from an y earlie r 
archeologica l culture , especially no t from th e culture s of th e perio d of Roma n 
influenc e in Centra l Europe . Thi s statemen t also include s Przewors k cultur e 
in Souther n an d Centra l Poland , as well as Cherniakhov o cultur e in th e forest-
stepp e zon e of th e Ukraine . Th e genera l mode l an d structur e of th e cultur e of 
th e Slavs of th e VI—VII centurie s rathe r resembl e th e modei s which charac -
teriz e th e earlie r culture s of th e forest zon e of Easter n Europe , e g late 
Zarubiniet s an d so-calle d Kiev type culture . I t thu s seems probabl e tha t thes e 
regions , above all th e uppe r basin of th e Dnieper , were th e hom e of 'the 
ancestor s of th e Slavs before thei r great migrations . Thi s suppositio n is also 
supporte d by th e lack of dat a concernin g th e Slavs from th e region of Centra l 
Europ e in th e writte n source s of antiquity . Th e formatio n of early medieva l 
Slavonic culture , an d perhap s also th e final crystallizatio n of thi s peopl e in 
such a form as it appear s to us on th e stage of history , too k place over th e 
area s situate d approximatel y between th e easter n Carpathian s on th e one 
hand , an d th e Pripe t and th e Dniepe r on th e other . Mos t thes e area s were 
take n over by th e Slavs onl y durin g th e first stage of thei r great expan -
sion — in th e V Century . I t is extremel y difficult to trac e th e progress of 
thi s expansio n int o Centra l Europ e in archeologica l inaterials , becaus e of 
th e smal l numbe r of precisel y databl e finds. On th e othe r hand , thi s proces s 
ma y be discerne d indirectl y throug h th e disappearanc e — muc h easier to 
determin e chronologicall y — of th e trace s of earlier , pre-Slavoni c settlement . 
Probabl y as early as th e secon d half of th e V centur y Slavonic expansio n 
covered th e uppe r an d perhap s also th e middl e basin of th e Vistula. Toward s 
th e end of th e V Centur y we shoul d also conside r th e possibility of such an 
expansio n in th e north-easter n par t of th e Carpathia n basin (Ukraine , Slovakia) . 
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The second stage of the Slavonic expansion lasted from approximately 520 AD 
to the first half of the VII Century. It was conducted in two main directions — 
towards the Balkan Peninsula and Central Europe. Circa 520 AD the Slavs 
began to invade the terrains to the south of the Lower Danube, and probably 
at the same time the whole area of the Oder and Vistula basins were occupied. 
It is also likely that the Slavs penetrated the lands between the Lower Oder 
and the Elbe as early as the 3—5 decades of the VI Century, while around the 
middle of the VI Century Germanie settlement on the Middle Elbe disappears. 
The occupation of Moravia and the Czech lands probably occured after 568 AD. 
During the last 20—30 years of the VI Century Slavonic settlement spread to 
the east from the Saale, at the same time when the conquest of the eastern 
Alpine lands and the first incursions into the western part of the Balkans took 
place. At the beginning of the VII Century the slavs finally reached the line 
of the river Saale, which they later crossed, and in the same time they con-
quered almost the entire Balkan Peninsula. 


