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Vorbericht liber die spateisenzeitlich/fruhkaiserzeitliche Siedlung 

von Reppichau, Ldkr. Kothen, Mosigkauer StraBe

von Andreas Selent, Salzgitter

mit 1 Beilage

Die zur archaologischen Untersuchung bestimmte Flache lag am Ostrand der Ortschaft 

Reppichau, Ldkr. Kothen, unmittelbar nbrdlich des neuen Friedhofes an der Mosigkauer 

StraBe. Der Bereich nbrdlich der Mosigkauer StraBe wurde infolge der ErschlieBung von 

neuen Wohngebieten im Rahmen des Flachennutzungsplanes 1 (Reppichau) als zu 

bebauendes Gebiet ausgewiesen (vgl. Abb. 1 mit Eintrag des Neubaugebietes bzw. der 

Grabungsflache).

Bereits gegen Ende der 70er Jahre traten hier bei Anlage von Spargelackern erste 

Funde auf, die eine Begehung des Areals durch Mitarbeiter des Historischen Museums 

Kothen veranlaBten1. Aufgrund dieser Situation und der zu erwartenden weiteren Ein- 

richtung von Spargelfeldern wurden einige Sondagen in Form sehr kleinraumiger Such- 

locher angelegt. Die Untersuchung erfolgte im August 1983 unter der Leitung von 

B. Schmidt, Halle (Saale), und erstreckte sich nbrdlich und stidlich der Mosigkauer 

StraBe. Die MaBnahme erbrachte einiges Fundmaterial, das von B. Schmidt in den Zeit- 

raum der ausgehenden Bronzezeit bis in die rbmische Kaiserzeit datiert wurde. Verein- 

zelt trat auch friihneuzeitliches Material auf. Die Fundstelle wurde als Reppichau, 

Fundplatz 6, “Am neuzeitlichen Friedhof”, in die Ortsakten des Landesamtes fur 

Archaologie Sachsen-Anhalt aufgenommen.

Weitere Voruntersuchungen flossen in die Stellungnahme fur das Baugebiet ein. Hier 

sind als erstes Luftbildaufnahmen des zur Disposition stehenden Gelandes zu nennen, 

die im Rahmen einer Luftbildprospektion erstellt wurden. Auf den Aufnahmen lassen 

sich stellenweise deutlich Bereiche mit dunklen Bodenverfarbungen ausmachen, die sich 

als vorhandene Bodendenkmale interpretieren lassen konnten.

Weitere Anhaltspunkte fur die Ausweisung einer archaologisch zu untersuchenden 

Flache ergaben sich durch die Entnahme dreier Serien von Bohrproben im Marz 1994, 

die in den Probenserien A und B den Nachweis einer wohl als Kulturschicht zu bezeich- 

nenden Bodenschicht erbrachten. Nach Osten hin im Verlauf der Bohrprobenreihe C 

konnte diese Schicht nicht mehr festgestellt werden. Daraus ergaben sich Konsequenzen 

fur die Absteckung einer mbglichen Grabungsflache. Im Bereich der Bohrreihe C konnte 

eine hohe Feuchtigkeit des Bodens festgestellt werden, was auch durch direkte Beobach- 

tung der Ackeroberflache, die zeitweilig unter Wasser stand, bestatigt wurde. Ferner lieB 

das Vorhandensein einer groBen Anti-Korrosionsanlage, die im Zusammenhang mit 

einer Erdgasleitung in den Boden eingebracht worden war, den Bereich bstlich der Pro- 

benserie C als weitgriindig gestbrt erscheinen, so daB dieser Bereich fur eine Untersu

chung daher nicht geeignet war.

Weiteren AufschluB liber die mbglichen Befundverhaltnisse sollte eine geomagnetische 

Untersuchung erbringen. Letztere wurde im April und Mai 1995 von A. Volker, Landes-
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Abb. 1: Reppichau, Ldkr. Kothen. Lage des Neubaugebietes (gerasterte Flache) 

mit der Grabungsflache am Siidostrand des Ortes

amt fur Archaologie - Landesmuseum fiir Vorgeschichte - Sachsen-Anhalt (LfA), durch- 

gefiihrt. Die geomagnetischen Messungen auf dem verwilderten und teilweise 

eingeebneten Spargelfeld erfolgten bei noch nicht vorgenommenem Abtrag des Oberbo- 

dens mit einem Fluxgate-Gradiometer FM 36 in einem MeBraster von 0,25 m. Hier war 

der Ausdruck eines Shade plots vielversprechend, was letztlich zur Ausweisung eines in 

seiner grbBten Ausdehnung maximal 70 m x 45 m groBen Grabungsareals bstlich des letz- 

ten Grundstiickes an der Mosigkauer StraBe fiihrte.

Geologisch gesehen liegt Reppichau zwischen der Elbniederung im Norden und der 

tertiar und pleistozan gepragten Hochflache im Siiden in einer Ausbuchtung des Hanges 

am Siidrand des Urstromtales der Elbe. Der Ortskern selbst befindet sich dabei in einer 

lokalen Einbuchtung der pleistozanen Niederterrasse der Elbe. Im Siidwesten und Stid- 

osten reicht die Ortslage in den Flankenbereich der Hochflache. Die Gelandehbhen lie

gen bei etwa 58,5 m iiNN im Norden und ca. 70,0 m iiNN im Siiden.

Die Schichtenabfolge im Bereich der Grabungsflache gliedert sich in den holozanen 

Oberboden mit einer Tiefe bis zu ca. 0,30 m bis 0,40 m, in pleistozanen Sand bis in einer 

Tiefe von ca. 1,5 m und anstehenden tertiaren Ton ab ca. 2,0 m bis 2,5 m unter der Ober- 

flache. Fiir die Grabungsflache laBt sich zusatzlich noch eine weitere Schicht mit einer 

Machtigkeit von ca. 0,15 m bis 0,30 m zwischen dem Oberboden und dem Sand verfol

gen, die hier als dunkle, fundreiche Kulturschicht definiert wird und sich schon in den 

Bohrprofilen erkennen lieB.

Die Bodenverhiiltnisse nach Abnahme des Oberbodens und der Kulturschicht im Bereich 

des Planums 1 ergaben, daB sich im Ostteil sehr sandige Bereiche beobachten lieBen, wah- 

rend nach Westen hin zunehmend lehmig-sandiger Boden von festerer Konsistenz auftrat.
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Die Grundwasserverhaltnisse im Bereich der Grabungsflache, wie sie im Verlauf der 

Ausgrabung 1995 vorgefunden wurden, erschwerten eine vollstandige Aufnahme der 

Befunde, denn teilweise trat Schichtwasser schon ab ca. 50 cm unter Planum 1 oberhalb 

der Tonschicht auf. Nach einem Regenfall nahm der Wasseranteil im Boden dann noch 

erheblich zu. Ahnliche hydrologische Verhaltnisse lieBen sich auch im Bereich ostlich 

der Grabungsflache durch Bohrungen feststellen.

Die Ausgrabungsarbeiten begannen am 15.08.1995 mit Beginn des Abtrages des Ober- 

bodens und dauerten acht Wochen2.

Im Faile des sehr groBen Befundes 113 am Westrand der Flache wurde dazu iibergegan- 

gen, diesen Befund in Flachen zu unterteilen (Flache A bis R). Hier wurden jeweils ver- 

setzt gegeniiberliegende Sektoren zuerst herausgenommen, um mehrere durchgehende 

Profile zu erhalten. Die Funde wurden entsprechend ihrer Flache innerhalb des Befundes 

getrennt aufgenommen, um sich eventuell abzeichnende Tendenzen, Konzentrationen etc. 

innerhalb dieses Befundes nachvollziehen zu konnen.

Als problematisch bei diesem wie auch alien weiteren tiefergehenden Befunden zeigte 

sich das auftretende Stauwasser. In einigen Fallen konnten so die Sohlenbereiche der 

grbBeren Gruben nicht vollstandig ergraben werden. Ferner ftihrte das immer wieder 

nachdriickende Stauwasser zu Ausbriichen in den Profilwanden.

Es konnten im Verlauf der Grabung insgesamt 134 Befunde aufgenommen werden. 

Die Verteilung der Befunde erstreckt sich uber die gesamte Flache, nur vereinzelt lassen 

sich befundlose Bereiche feststellen (vgl. Gesamtplan Beilage 1).

Ein erstes Fazit lieB sich nach Erstellung eines Ubersichtsplanes (MaBstab 1 : 100) 

gegeniiber den vorangegangenen geomagnetischen Messungen insofern ziehen, als sich 

kaum Ubereinstimmungen zwischen der realen Planumsaufnahme und dem Geomagne- 

tik-Shade plot ergaben. Eine Nachuntersuchung der Grabungsflache durch A. Volker 

ergab, daB verschiedene Griinde fur die voneinander abweichenden Ergebnisse zu 

bemerken sind3.

Bei der Vielzahl der Befunde handelt es sich in der Regel um kleinere Bodenverfar- 

bungen von mehr oder minder rundlicher Form. Im Profil stellen sich diese Befunde oft 

nur als muldenfbrmig verlaufende Verfarbungen mit nicht allzu groBer Tiefe dar. Eine 

Deutung als Pfostengruben scheint hier in einigen Fallen sicher zuzutreffen, in zwei Fal

len konnte sogar eindeutig zwischen der Pfostenstandspur und der Pfostengrube der 

Befunde unterschieden werden (Bef. 70, 71). Hingegen lassen sich Reihungen von Pfo- 

sten als mbgliche Teile von Hausgrundrissen nur insofern feststellen, als im hbchsten 

Fall einmal drei Befunde eine annahernd gerade und regelmaBig verlaufende Reihung 

ergeben (vgl. Beilage 1).

Bei den mittelgroBen und groBen Gruben diirfte es sich in der Regel um nicht naher zu 

definierende Siedlungs- bzw. Abfallgruben handeln (vgl. z. B. Abb. 2.2). Eine genauere 

Ansprache ist hier aufgrund der Formgebung und des Fundmaterials nicht gegeben. Hiit- 

tenlehmbewurf konnte nur relativ selten und in geringen Mengen festgestellt werden; es 

trat auch nur eine sehr geringe Anzahl von Spinnwirteln auf. Webgewichte lieBen sich in 

keinem Fall nachweisen. Vereinzelt konnten Schlackereste aus den Befunden geborgen 

werden, auffallige Verziegelungen oder Einbauten innerhalb der Gruben fehlen. Auch 

laBt sich kaum eine differenziertere Schichtenabfolge innerhalb der Grubenverfiillungen 

feststellen. Bisweilen ergaben dunklere, wohl humos angereicherte Stellen unterhalb der 

Befundsohle AnlaB zu weitergehenden Uberlegungen. Vermutlich handelt es sich bei
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Abb. 2: Reppichau, Ldkr. Kothen. Oben Blick auf Befund 66, Planum 3, Fundensemble in situ; 

unten Blick von Siiden auf das Profil der Siedlungsgrube Befund 73 

mit Keramik in der Profilwand

diesen dunkleren Stellen im schon anstehenden Boden um Ausschwemmungen von 

humosen Teilchen aus der eigentlichen Befundverfiillung (z. B. bei Bef. 84, 111, 113).
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Abb. 3: Reppichau, Ldkr. Kothen, Keramik. 1-3 aus Befund 95; 4, 5 aus Befund 11 ID;

6, 7 aus Befund 31. M. 1 : 3
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Abb. 4: Reppichau, Ldkr. Kothen, Keramik. 1, 2 aus Befund 112; 3 aus Befund 66/5;

4-6 aus Befund 113R. M. 1 : 3

Zwei Befunde erwiesen sich als besonders interessant, so der Befund 66. Die im 

Planum langschmal erscheinende Verfarbung mit westbstlicher Ausrichtung erbrachte 

bei Anlage eines Nord/Sud-Profilschnittes neben Konzentrationen von Keramik im obe- 

ren Bereich ein Ensemble von groBeren Keramikscherben, welche schrag im Boden um
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ein umgekehrt liegendes Bodenteil eines GefaBes gruppiert waren (Abb. 2.1). Ein ganz 

erhaltenes, situlenfbrmiges KleingefaB mit Verzierung befand sich oberhalb dieser 

Scherbengruppe (Abb. 4.3). Die Form des Befundes in Zusammenhang mit der Ausrich- 

tung und der auffalligen Gruppierung der Keramikteile laBt hier ein Brandgrab vermuten. 

Hierfiir spricht auch das Vbrhandensein von Holzkohlekonzentrationen und kleinen 

weiBlichen Stiickchen, die schon im Planum 1 beobachtet werden konnten und bei denen 

es sich wahrscheinlich um Leichenbrandpartikel handelt. Unterhalb der Keramikboden- 

Abdeckung befanden sich (das Ensemble war eingegipst im Block geborgen worden) 

jedoch lediglich kleinere Holzkohlestiickchen4.

Ahnlich ist der Befund 31 zu sehen (vgl. Abb. 3.6, 7). Auch hier sah die fast rechtek- 

kige Form in Verbindung mit der fast genauen Ost/West-Ausrichtung nach einer vielver- 

sprechenden Bodenverfarbung aus. AuBer dem Vorhandensein von kleinen Partikeln 

verbrannten Knochens innerhalb der Einfiillung konnten hier jedoch trotz sorgfaltiger 

Ausgrabung keine auffalligen Fundanordnungen entdeckt werden. Lediglich die oben 

genannten Aspekte in Verbindung mit der Halfte eines KleingefaBes legen hier die Ver- 

mutung nahe, daB es sich bei diesem Befund mbglicherweise um ein Brandschiittungs- 

grab handelt.

Der Befund 113 fiel allein schon wegen seiner GrbBe auf. Er nimmt annahernd eine 

Flache von ca. 12 m x 12 m ein. Die Deutung als “normale” Siedlungsgrube erscheint 

kaum befriedigend, mbglicherweise handelt es sich bei diesem in seinen Randbereichen 

nur flachen Befund mit nach Westen hin in die Grabungsgrenze hinein verlaufendem 

tiefergehendem Bereich um eine Art Wasserstelle bzw. eine urspriinglich naturliche 

Bodenvertiefung mit entsprechender Nutzung. Der Befund erbrachte neben einer Viel- 

zahl von keramischem Material (z. B. Abb. 4.4-6; 3.4, 5) auch eine grbBere Anzahl von 

Tierknochen.

Ein Teil der aufgenommenen Befunde lieB sich nach Anlage eines Profilschnittes als 

Reste von Tierbauen oder -giingen aussondern (Bef. 1, 3, 9, 16, 22, 26, 46, 54, 59, 102, 

104). Bei einigen von diesen Befunden war ein dahingehender Verdacht schon bei der 

Betrachtung im Planum 1 gegeben, die Befundaufnahme wurde jedoch groBziigig gehand- 

habt, damit andererseits kein archaologischer Befund verlorengehen bzw. iibersehen wer

den sollte. Eine weitere Zahl von Befunden ist ihrer Form, der Farbe und Konsistenz der 

Einfiillung nach und auch in zwei Fallen aufgrund der Funde als vermutlich neuzeitlich 

anzusprechen (Bef. 8, 33, 39, 42, 51, 72, 125). Bei diesen Befunden ist neben den meist 

hellen, fleckig-marmoriert erscheinenden Einfiillungen die oft sehr regelmaBige Form 

auffallig. Im Fall der Befunde 39 und 72 lieB sich ein eindeutiger Nachweis fur die junge 

Zeitstellung in Form von modernem Gias direkt aus den Verfiillungen erbringen.

Gemessen an der Gesamtzahl der Befunde erbrachte nur eine relativ geringe Zahl von 

insgesamt 41 Verfarbungen das Fundmaterial. Dafiir erwiesen sich aber die grbBeren Gru- 

ben als z. T. sehr fundreich. AuBer den schon erwahnten Fundgattungen zahlt Keramik zu 

den haufigsten Funden. Neben iiberwiegend unverzierten Wandungsscherben lieBen sich 

auch eine Reihe von Rand- und Bodenscherben und verziertes feinkeramisches Material 

mit sorgfaltig geglatteter Oberflache bergen.

Eine Oberraschung war die groBe Gesamtzahl von gut erhaltenen Tierknochen, bei 

denen es sich vielfach um grbBere, bestimmbare Exemplare handelt, welche fur eine 

Siedlung einen nur geringen Zerschlagungsgrad aufweisen. So liegen selbst Unterkiefer
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groBer Wiederkauer mehrfach unzerschlagen vor. Ausgesprochene Knochensplitter, wie 

aus Siedlungsfunden haufiger als “Kiichenabfalle” bekannt, treten weniger auf. Es liegen 

knapp 2 000 Einzelstiicke vor. Nach Aussage von H.-J. Dohle, LfA, der exemplarisch 

einiges Material aus dem groBen Befund 113 bestimmte, handelt es sich um ein ausge- 

wogenes Verhaltnis von Haus- und Wildtierknochen. Zu nennen waren hier Rind, Haus- 

schwein, Pferd, Schaf/Ziege, Wildschwein und Hirsch. Ferner liegt aus Befund 113 eine 

Unterkieferhalfte eines Caniden vor, moglicherweise vom Wolf.

Interessanterweise konnte auch ein Fersenbein eines Urs bzw. Auerochsen nachgewie- 

sen werden. Aufgrund dieser ersten vorlaufigen Ergebnisse und in Anbetracht des 

Umfanges und der Erhaltung des Knochenmaterials schatzt H.-J. Dohle diesen Fundplatz 

als sehr bedeutend fur die Region ein. Besonders ein fur mitteldeutsche Verhaltnisse rela- 

tiv hoher Wildanteil ist auffallig.

Die Datierung des Fundplatzes ergibt sich aus dem geborgenen keramischen Fundma

terial. Neben einer Vielzahl von Keramik, die ihrer Form nach am ehesten als allgemein 

eisenzeitlich anzusprechen ware (z. B. Abb. 4.3; 3.1, 2, 4), spricht hauptsachlich das Vor- 

kommen von rollradchenverzierter Feinware fur eine schwerpunktmaBige Zeitstellung in 

die ausgehende Eisenzeit und beginnende rdmische Kaiserzeit (vgl. Abb. 4.1, 2, 4, 5; 

3.5-7) . Insgesamt konnten aus 10 Befunden z. T. jeweils mehrere mit Rollradchenver- 

zierung versehene Keramikstiicke geborgen werden (Bef. 10, 31, 73, 75, 88, 95 und 95A, 

109, 110, 112, 113).

Daneben unterstiitzen verschiedene Keramikformen eine Datierung in die Spatlatene/ 

friihe Kaiserzeit, wie z. B. das ganz erhaltene BeigefaB von situlenartiger Form aus 

Bef. 66 (Abb. 4.3), ein feinkeramisches GefaBunterteil mit abgesetztem Standring aus 

Bef. 110 oder ein rollradchenverziertes Becherunterteil aus Bef. 113D (Abb. 3.5). Funde 

dieser Zeitstellung sind fur den Landkreis Kothen keine Seltenheit, wie z. B. das friihro- 

mische Brandgraberfeld von Kleinzerbst belegt6.

AuBerdem lieBen sich in Reppichau vielfach grobkeramische GefaBe, teils mit dickem 

Schragrand (Abb. 3.3), vielfach GefaBformen mit einfacher Kamm/Besenstrichverzie- 

rung und verdickten Randern sowie auch eine ganze Anzahl von Schalenfragmenten 

(z. B. Abb. 3, 1. 2 ) feststellen. Als weitere Verzierungsarten treten Fingerkniff und 

Griibchen- bzw. Warzenverzierungen auf. Ferner konnten in drei Befunden Reste von 

SiebgefaBen nachgewiesen werden (Bef. 95, 109, 110). AuBerdem lieB sich auch feinke

ramisches Material von dreigliedriger Form mit eingeschwungenem Halsbereich bergen, 

das z. T. eindeutig mit Rollradchenkeramik zusammen auftrat (z. B. in Bef. 10).

Metallfunde fehlen bis auf zwei moglicherweise metallene Fundstiicke aus Bef. 110, 

die nicht naher anzusprechen sind. Ein angespitztes Knochenfragment konnte bei Durch- 

sicht des Knochenmateriales von Bef. 113G entdeckt werden, ein bearbeiteter Feuer- 

stein-Klingenabschlag fand sich in Bef. 110. Das Bruchstiick eines Schleifsteines wurde 

aus Bef. 95 geborgen.

Anmerkungen

1 Erste friihkaiserzeitliche Funde aus Reppichau erwahnt bei Voigt 1940, S. 160, Nr. 121 mit alte- 

rer Literatur.

2 Von diesen insgesamt 40 Arbeitstagen konnte an zwei Tagen wegen Regens nicht im Gelande 

gearbeitet werden. Die Ausgrabungsarbeiten erfolgten unter Zuhilfenahme von unterschiedlich



117

vielen Arbeitskraften, insgesamt zwischen fiinf und neun Frauen und Mannern, die vom 

Arbeitsamt Kothen in Absprache mit der Gemeinde Reppichau im Rahmen einer Arbeitsbe- 

schaffungsmaBnahme gestellt wurden.

3 vgl. Volker/Virkus 1995, Nachtrag: “Die an der Mosigkauer StraBe angewandte geomagnetische 

Kartierungsmethode, die anderen Ortes in Sachsen-Anhalt bei humosen magnetischen Ackerbo- 

den iiber unmagnetischem LbB beispielsweise zur sicheren Abgrenzung von bronzezeitlichen 

Siedlungsgruben im LbB fuhrte, scheiterte an den unvorhergesehenen besonderen geologischen 

Bedingungen. - Wie die Nachuntersuchung der Grabungsflache und angrenzender Bereiche 

ergab, hat der ZufluB von eisenhaltigem Wasser aus einer benachbarten Feuchtwiese zu Stau- 

nasse iiber einer machtigen (Rupel?-)Tonschicht gefiihrt, die in westlicher Richtung von etwa 

1,60 m auf ca. 2,0 m einfiel. Im Laufe der Zeit haben sich im tonigen Sand bzw. sandigem Lehm 

iiber dem Ton magnetisch wirksame ockerfarbige Areale vermutlich durch bakteriellen Stoff- 

wechsel in Verbindung mit Luftsauerstoff bei wechselndem Wasserstand ausgebildet. Die 

magnetische Wirkung dieser Raseneisenerze und einiger vererzter z. T. kopfgroBer Gerblle ver- 

hinderte eine eindeutige geomagnetische Abgrenzung der vorhandenen Siedlungsgruben und 

eingeschalteten alteren Kulturschicht im Sediment. Die magnetisch wirksamen Mutterboden- 

iiberhbhungen von Spargeldammen und die Mutterbodenreduzierungen in ihren Furchen konn- 

ten dagegen im Shade Plot der MeBwerte aufgrund ihrer relativ hohen magnetisch wirksamen 

Kontrastierung als parallellaufende dunkle und helle Streifen gut ausgewiesen werden.”

4 Die Untersuchung wurde in der Restaurierungswerkstatt des LfA durchgefiihrt.

5 vgl. z. B. Voigt 1940, bes. S. 41 ff. - Schmidt-Tielbeer 1967, S. 13 f./18 f.

6 Schmidt-Thielbeer 1965, S. 34 ff. Zu friihkaiserzeitlichen Funden aus dem Landkreis Kothen 

vgl. auch Schmidt-Thielbeer 1967, S. 40, Nr. 155-181, und die Listen der angrenzenden Land- 

kreise. Monographische Aufarbeitung des Graberfeldes siehe Schmidt-Thielbeer 1998.
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