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iNeolithische Erdgriiber auf der Tannenbergskoppel 

in Bordesholm, Kreis Rendsburg

Von Hans Hingst, Schleswig

Mil 4 Abbildungen

Neolithische Erdgraber sind im gesaniten Verbreitungsgebiet der Trichterbecherkultur 

bckannt (Becker 1960; Cassau 1936; Langenheim 1935, 122 f.; 

Schlich t 1967). Hire Deutung ist vielschichtig. Wahrscheinlich liegen auch land- 

schafllich begrenzte Differenzierungen vor (Bastian 1962: Becker 1961, 

59111'.: Dehnke 1940,227; Schuldt 1962; Sprockhoff 1938, 56 IT.; 

Tempel 1972). Die meisten Beob'achtungen aus Schleswig-Holstein stammen aus 

zufiillig entdeckten und im allgemeinen fliichtig untersuchten Grabanlagen. Nur wenige 

Graberfelder sind systematise!! aufgedeckt worden (Hingst 1972, 86, Abb. 3; 

Il 6 s c h m a n n 1963, 196 IT.). Deshalb wurde versucht, in unserem Lande bei groB- 

flachigen BaumaBnahmen und durch Uberwachung von Kiesgruben neue Hinweise fur 

die Beurteilung dieser Quellengruppe zu gewinnen. Im Rahnien der sich in der Denk- 

malpflege bietenden Moglichkeiten sind seit vielen Jahren die vom Ackerhumus frei- 

geschobenen Flachen im Bereich ausgegrabener Grabhiigelgruppen untersucht worden, 

in denen auflallend haufig gate Flintbeile odor Felsgesteinaxte entdeckt worden waren. 

Als Beispiel aus dieser Beobachlungsserie sollen die in jahrelanger Kleinarbeit von 

Hcrrn Oberingenieur Ernst V c h 1 i n g in Bordesholm zusammengetragenen Beob- 

achlungen von der Tannenbergskoppel in Bordesholm, Kr. Rendsburg, vorgelegt war

den, die zur Entdeckung und Untersuchung eines bestimmten Typs der neolithischen 

Flachgraberfelder gefiihrt haben.

Die Tannenbergskoppel ist der siidliche Auslaufer eines langgestreckten, in Nord- 

Sud-Richtung verlaufenden Endmoranenzuges am Rande eines Tunneltales der mittel- 

holsteinischen Jungmorane. Die morphologische Situation kennzeichnen folgende Ge- 

gebenheiten: Die gut 450 m lange und reichlich 200 m breite, nordsiidlich ausgerichtete 

Kuppe (Abb. 1) ist im Norden, Osten und Siiden von sumpfigen Niederungen unter- 

schiedlicher GroBe und Form umrahmt, die ehemals offene Gewasser gewesen sein 

miissen. Auf der Westseite erstreckt sich eine ebenfalls verlandete Bucht des Bordeshol- 

mer Sees bis auf drei Viertel der Lange des Moranenzuges nach Norden. Auf der Flohe 

der etwa 20 m liber das Teich- und Seeniveau aufragenden Kuppe befmdet sich eine 

umfangreiche Nekropole, die mit Sicherheit seit der jiingeren Steinzeit belegt ist. Das 

am Nordrand der Tannenbergskoppel von E. Veh I ing entdeckte jungsteinzeitliche 

Graberfeld ist von Mitarbeitern des Landesamtes ausgegraben worden (Abb. 1—2). 

Zu diesem Bezirk gehbren vier Megalithgraber. Zwei von G. Schafer aufgedeckte 

Grabanlagen sind durch die erhaltenen Standspuren sehr wahrscheinlich als erweiterte
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Abb. 1. Bordesholm, Kr. Rendsburg-Eckernforde. Vorgeschichtlicbe Graber und Siedlungen 

auf der Tannenbergskoppel
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Dolmen anzusprechen, von denen ein Grab in eine 1 m tiefe Grube eingebaut gewesen 

ist. [in unmitlelbar siidlich angrenzenden Bereich sind von G. Schafer und J. 

Kuhl auBer einigen in UmriB, Anlage und Funktion unbestimmten Eintiefungen 

die nachfolgend beschriebenen Flachgraber bzw. grabahnlichen Anlagen (Abb. 2) unter- 

sucht worden (die Numerierung der Graber entspricht der Nummernfolge dor Fund- 

stellen in der Ortsakte Voiding, die dor Landesaufnahmekartei zugrunde gelegt wild).

G r a b 17/2: Unter der Ackerkrume befanden sich die oberen Lagen einer von NO nach SW 

ausgerichleten rechteckigen, rahmenfbrmigen, mehrschichtigen Steinsetzung (L. NO—SW 

3,30 m, Br. 1,70 m) aus faust- bis kopfgroBen Steinen, die in den oberen Fiillschichten einer 

entsprechend groBen Grube an den Langsseiten und der nordostlichen Schmalseite aufgc- 

selzt worden waren (Abb. 3). An der sudwestlichen Schmalseite lag eine pflasterartige, etwa 

zweischichtige Steinpackung und an deren Ostrand in einer Lucke der Langsseitenpackung 

<‘in zerd ruck ter ockcrfarbener Trichterbecher (Abb. 4) mit gedrungenem Unterteil und kraftig 

konischem Oberteil. Uber den GefaBkorper waren in gleichmaBigen Abstanden, vom Hals- 

ansatz bis eben liber den Boden reichend, verlikal stehende Ziergruppen aus kraftigen 

Riefenbundeln gezogen (MaBe: H. 15,1 cm, davon Oberteil 8 cm; gr. Dm. 13,5 cm bei 4.5 cm 

liber dem Boden, Mdm. 18,2 cm, Bdm. 4,8 cm). Im ubrigen Teil der sudwestlichen Schmal

seite des Grabes fehlte die Steinpackung. Der Grubenraum innerhalb des Steinrahmens war 

mit humosem, braunlich-giauem Erdreich geflillt. Darin war im Bereich des nordostlichen 

Toiles der Anlage auf dem Boden der Grube und in Hohe der Oberkante der randlichen Roll- 

steinpackung je ein Komplex aus grob zerschlagenem, unverbranntem Flint unregelmaBig 

in einer horizontalen Flache verteilt. Nach Beobachtungen von E. V e h 1 i n g war die obere 

Flintschlittung ursprlinglich im gleichen Niveau auf der gesamten Grabflache vorhanden.

Unterhalb des Horizontes dor Grubensohle waren in Hohe der beiden Schmalseiten der 

Anlage auf der Ostseile eine muldenformige Grube (Dm. etwa 1,10 m, Tiefe unter der Gru

bensohle 0,60 m) und an der Westseite eine zuckerhutfbrmige Grube (Dm. 0,90, T. 0.50 m) 

ausgehoben worden. In der schwach humos durchsetzten, sandigen Flillerdc lagen in der 

ostlichen Grube in den tiefcrcn Schichten und in der westlichen in den oberen und mittleren 

Schichten einige faustgroBe Steine.

F u n d s t e I 1 e 17/5: Eine etwa zur Halfte durch den Kiesabbau zerstbrte, von NNQ «ach 

SSW ausgerichtete, im GrundriB ovale, schragboschige, fast grabenarlige Mulde war mit 

dunkelgraubraunem, humosem Erdreich geflillt (L. 1,00 m, gr. Br. 1,10 m, T. im anslehen- 

den Boden 0,60 m — Abb. 3). Funde sind nicht festgestellt worden.

F u n d s t e 11 e 17/7: Gegen den anstehenden, gelb-braunlichen Kies hob sich deutlich die 

Verfarbung einer im GrundriB etwa trapezoiden, von WNW nach OSO ausgerichleten flaeh- 

gebbschten, auf dem Grunde muldenformigen Einticfung ab (L. 6,00 in, Br. 2,20 m, T. 0,50 

bis 0,70 m — Abb. 3). Am Ostende war die dunkel-graubraunliche Fiillerdc schwach mit 

I lol zkoh 1 e teilchen d urch setzt.

Fund stelle 17/8: Eine im GrundriB etwa trapezfbrmige Verfarbung kennzeichnetc die 

Umrisse einer muldenfbrmigen, in NS-Richtung angelegten Einticfung (Dm. 2,40 X 1,40 in). 

In der oberen Schicht der graubraunlichen Fiillerdc fanden sich einige nach Farbe, Brand 

und Magerung eventuell neolithische TongefaBscherben (Abb. 3).

F undstelle 17/10: Eine im GrundriB unregelmaBig birnenfbrmige, von WSW nach ONO 

ausgerichtete schraggeboschte, wannenfbrmige Mulde (L. 2,90 m, Br. 1,40 m, T. 0,35 m) mit 

fast ebenem Grund war mit dunkelbraunem, humosem Sand geflillt (Abb. 3). In den oberen 

Schichten der Einflillung fand E. Vehling einige TongefaBscherben.

Wesentlich fur die Ansprache und Einordnung der auf der Tannenbergskoppel aufge- 

deckten Erdgraber sind zwei Feststellungen: Am Rande einer Megalithgrabergruppe 

liegt auBer einem sorgfaltig ausgestatteten und durch einen Trichterbecher sicher als 

neolithisch ausgewiesenen Erdgrab eine Serie sehr scblichter, 0,40—0,70 m in den an-
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Abb. 2. Bordesholm, Kr. Rendsburg-Eckernforde. Neolithische Grabanlagen auf del* Tannen- 

bergskoppel

stehenden Boden eingetiefter, langlicher Gruben mit unterschiedlichen Grundrissen. 

In zwei Gruben wurden Tongefafischcrben geborgen, denen allerdings nur ein begrenz- 

ter datierender Wert zugestanden werden kann. Eine auffallend ahnliche Situation ist 

vom Verfasser bei Rettungsgrabungen im Bereieh der Grabhiigelgruppe Femhau in 

Ostenfeld, Kr. Husum, nachgewiesen worden. Vier der dort untersuchten Erdgraber, 

die in Lange und Anlage den Bordesholmer Grabern zum Verwechseln glichen, lagen 

unter der randlichen Aufschiittung eines Grabhugels, dessen iiltestes Grab durch einen 

friihen Flintdolch datiert war. In den Grabern waren auBer einigen in die humose Fiill- 

erde eingestreulen Trichterbecherscherben keine Beigaben vorhanden (H i n g s t 1970, 

165). Audi unter den einzeln gefundenen jungsteihzeitlicben Erdgrabern aus Schles

wig-Holstein scheinen einige nicht zufallig in der Nalie Von Megalithgrabern gelegen 

zu haben (Hinz 1954, 190, 195).
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Abb. 3. Bordesholm. Kr. Rendsburg-Eckernforde. Das neolithisclie Erdgrab 17/2 auf der 

Tannenbergskoppel

13 Jahr. f. Mitteldt. Vorgesch. Bd. 60, 1976



194 Ilans Ilingst

Abb. 4. Bordesholm, Kr. Rcnds- 

bu rg-Eckern ford e. Trich te rbecher 

aus dem Erdgrab 17/2 auf der Tan

nenbergskoppel, etwa 1:3

Eine interessante Abrundung des Beobachtungskomplexes bietet eine kurze Ubcr- 

sicht der Verteilung weiterer Grabbezirke von der Tannenbergskoppel, die sich in fast 

geschlossener Serie von Nord nach Slid innerhalb der 40m-Isohypse auf der Hbhc der 

Tannenbergskoppel gruppieren (Abb. 1). Am Siidrand nines unkontrolliert durch 

Kiesabbau zerslorlen Gelandes siidlich der steinzeitlichen Graber ist ein friihbronze- 

zeitliches Grab ausgegraben worden, das unter einein abgetragenen Grabhiigel gele- 

gen haben miiBte. Das siidliche Drittel der Kuppe der Tannenbergskoppel nimmt die 

Flache eines groBen eisenzei(lichen Urnenfriedhofes ein, der wahrend der gesamten vor- 

romischen Eisenzeit belegt gewesen ist. In der Siidostecke der Koppel befindet-sich, 

deutlich gegen das eisenzeitliche Graberfeld abgesetzt, ein Komplex mit jungbronze- 

zeillichen Urnengrabern mid einigen bronzezeitlichen Flachgrabern.

An den Hangen der Tannenbergskoppel liegt im Westen eine bronzezeitliche Sied- 

lung. Auf den ansteigenden Hangen der Kampskoppel jenseits einer Teichniederung 

ostlich der Tannenbergskuppe fand E. V e h 1 i n g einen groBen Komplex mit steinzeit

lichen Siedlungshinweisen und im Norden einen Siedlungsbezirk unbestimmter Zeit- 

stellung. Das Erdgraberfeld auf der Tannenbergskoppel gehort somit zweifellos zu einer 

fiber lange Zeit immer wieder aufgesuchten Nekropole, die sicherlich nicht zufallig auf 

einem die Umgebung merklich iiberragenden Hohenzug angelegt worden ist. Wir diir- 

fen vermuten, daB die an den Hangen der Tannenbergskoppel bzw. der Kampskoppel 

nachgewiesenen Siedlungsspuren die Wohnplatze kennzeichnen, die zu dem Bestat- 

tungskomplex gehort haben miissen.

Ein Friedhofsbezirk mit noch weiter reichender Platzkontinuitat befindet sich in 

etwa 1 km Enlfernung von der Tannenbergskoppel in Bordesholm auf einer Moranen- 

kuppe, die nach einem groBen bronzezeitlichen Grabhiigel den Flurnamen Brautberg 

tragt. Auf begrenztem Baum von etwa 100 m Nord-Siid und 50 m Ost-West sind hier 

zahlreiche Grabanlagen nachgewiesen oder untersucht worden. Um zwei in Resten er- 

haltene neolithische Steinkammern sind in lockerer Streuung zahlreiche Grabhiigel der
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iilteren mid mittleren Bronzezeit sowie kleine Fliigel- mid Flachgraber der jiingeren 

Bronze- mid vorrbmischen Eisenzeit verteilt. Um die Zeitenwende wird- dieser Platz 

zentrale Nekropole, in der bis in das 6. Jahrhundert reichlich 5000 Urnengraber ange- 

legt worden sind.

In unserem Zusammenhang interessiert besonders ein bei der Aufdeckung des 

kaiserzeitlicheii Urnenfriedhofes untersuchter, offensichtlich an die Megalithgraber an- 

gelehnter Komplex mit Grabern unbestimmter Zeitstellung. AuBer einigen indifferenten 

Gruben sind 12 langovale (L. 1,50—2,00 m, Br. 0,50—0,80 m), in den anstehenden 

Boden eingetiefte mid mit humosem Erdreich gefiillte Midden festgestellt worden, die 

nach Anlage und Verleilung den Erdgrabern auf der Tannenbergskoppel entsprechen.

Erganzend darf angefiihrt warden, daB Flachgraber, insbesondere neolithische 

Flachgraber, die in verschiedener Form an groBe, oberirdisch sichtbare Grabanlagen der 

Trichterbecherkultur gebunden sind, in Schleswig-Holstein nur eine Fazies dieser Denk- 

malergruppen darstellen. Bereits vor dem Kriege waren groBe Flachgraberfelder be- 

kannt, die offensichtlich ohne Beziehung zu den Megalilhgrabern angelcgt gewesen 

sind (R 6 s c h m a n n 1963, 41). Weitere Varianten zeigcn der vom Verfasser unter- 

suchte Grabhiigel 17 im Gliicksburger Forst, Kr. Flensburg, mid ein Erdgraberfeld aus 

Tarbek-Alt-Erfrade, Kr. Segeberg (FI i n g s t 1970, 167; Rbschmann 1963. 242), 

das in seiner Art den jiitlandischen Grabern (Becker 1967) stark ahnelt, die Erd

graber aus Hiigel 123 in Tinnum auf Sylt (Kersten und La Baume 1958, 575 ff.) mid 

mehrere erst in jiingster Zeit aufgedeckte Graberfelder mit Erdgrabern aus der jiingeren 

Steinzeit und der Bronzezeit (Hingst 1974, 19 ff.).

Die Denkmalergruppe jungsteinzeitlieher Erdgraber ist somit, das sollte die kurze 

erganzende Aufzahlung der fiber die in Bordesholm hinausgehenden Untersuchungen 

zeigen, wesentlich vielgestaltiger, als zunachst angenommcn werden konnte. Die Erd

graber haben mit Sicherheit neben den Megalilhgrabern eine weite Verbreitung ge- 

habt. I hr Gebrauch ist, wie insbesondere die ini Graberfeld Tarbek—Alt-Efrade ge- 

fundenen Becher der Einzelgrabkultur belegen, nicht auf eine vormegalithische Phase 

beschrankt gewesen.
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