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Mit 10 Abbildungen

GroBgefaBe sind in neolithischen Siedlungen bisher recht selten gefunden worden, da 

dort grbBtenteils nur zerscherbtes Material geborgen wird. In jiingerer Zeit gliickte es 

jedoch nicht nur in Passendorf bei Halle-Neustadt, auf der Schalkenburg bei Quen- 

steclt, Kr. Aschersleben, sowie in der Dblauer Heide bei Halle (Saale), derartige GroB

gefaBe auszugraben, sondern auch im Raum um Magdeburg. Als erstes GefaB dieser 

Art wurde ein Fund von Egeln, Kr. StaBfurt bekannt, der von unserem Jubilar (Beh

rens 1963) auf Grund des unterhalb der Miindung umlaufenden Osenkranzes ana

log den Osenkranzen an neolithischen Trommeln als Topftrommel gedeutet wurde.1 

Im Gegensatz dazu ist fur die bisher bekannt gewordenen GroBgefaBe eine umlaufende, 

enggestcllte Lochreihe unmittelbar unterhalb des Randes charakteristisch. Die beiden 

ini Folgenden behandelten Exemplare stammen aus Barleben, Kr. Wolmirstedt, bzw. 

Eilsleben. Kr. Wanzleben.

1. Barleben, K r. Wolmirstedt

Als in den Jahren 1965/66 auf dem Fundplatz 5 (Mbl. 3735; N 6,4; 0 9,4cm) ein 

grofierer Komplex zur Kiesgewinnung abgebaggert wurde, konnten auf dieser Ufer- 

lerrasse zur Elbeniederung eine Anzahl Siedlungsgruben untersucht werden, die auf eine 

mehrmalige, zeitlich unterschiedliche Besiedlung hindeuteten. Gruben mit Material 

der Bernburger Kultur (Lies 1967) warden in einem weiten Bogen von einem zeit- 

gleichen Graben umschlossen. Innerhalb dieser Flache wurde bei erneuter Sandab- 

fubr auf der Nordseite der Kiesgrube eine Grube mit sehr reichem Fundmaterial ange- 

schnitten, von dem bedauerlicherweise ein Toil verlorenging. Sie war von der heuligen, 

bereits leiebt abgetragenen Oberfltiche nur noch knapp 0.60 m eingetieft. Offenbar ist 

die Grube (Abb. 1) nur ausgehoben worden, um das 0,80 m hohe GroBgefaB hinein- 

zustellen, denn dieses stand auf der West- und Nordseite bis etwas unterhalb der Hbhe 

des Ansatzes der breiten Bandhenkel unmittelbar an aus ungestorter Schwarzerde und 

LbB bestehendem Erdreieh. An der Ostseite grenzte die Wandung des GefaBes an eine 

bei der Anlage durchschnittene stichbandkeramische Grube. Das GefaB war also mit

1 Nadi mundlicher Mitteilung des Autors bestelien allerdings inzwisdien Zweifel an dieser 

Interpretation.
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fehlendem Boden urspriinglich bis etwa zur Hohe des Ansatz.es der Bandhcnkel ein- 

gegraben worden und ragte somit teilweise uber das Erdreich hinaus. Zu einem spate- 

re n Zeitpunkt wurde es mit Abf alien jeglicher Art verfiillt und mit den nach oben 

herausragenden Teilen zugedeckt. Daher feldt bis auf cine einzige Stelle der AnsdduB 

vom unteren bis zum oberen Toil des GefaBes, was wobl so zu erklaren ist, claB dicse 

nach oben ragenden Teile spider vom Pflug abgesehnitten warden.

Funde im Kullurhistorischen Museum Magdeburg (73:148—156)

1. Hochschultrigcs GroBgefaB mit vier gegcnstandigen, 8,5 cm breitcn und 11,0 cm hohen, 

am Schulterabsatz ansetzenden Bandhenkeln. Rand kantig abgesehnitten und in eincr 

Hohe von 5,5 cm auf 18 mm verstarkt. Unterhalb des so abgesetzten Randes im Abstand 

von 4cm umlaufend Durchbohrungen der GefaBwand (Dm. 4mm). Schulter durch um- 

laufendc Riefen markiert. Das Unterteil konisch, leicht ausbauchend. Vom untersten Toil 

der erhaltenen Wandung sind Ansatze zum fehlenden Boden nur schwach zu erkennen. 

Farbe in non schwarz, auBen hellbraun bis graubraun und schwarz gefleckt. H. etwa 80 cm, 

Mdm. etwa 44 cm, gr. Br. etwa 64 cm, Bdm. etwa 31 cm, Wst. von 12 mm am Boden 

bis 9 mm unterhalb der Schuller. 73:148 Abb. 2

2. Kugelamphore, von der nur Ansatze des Halses bis 2,0 cm Hohe erhalten sind. Am An

sa tz vom Hals zur Schuller zwei gegenstiindige Henkel von 1,8 cm Breite. Am Hals-Schul

te r-Umbruch zwei horizontale eingestochenc Linien, an die ein doppeltes Winkelband an- 

schlicBt und die an den Henkeln unterbrochen werden. Nach unten schlieBen schrage Fran- 

sengruppen an, die aus 5—6 eingeslochenen Linien bestehen. Jede Gruppc wird nach 

union durch einc horizontalc Stichlinie abgeschlossen. Farbe gefleckt grau bis braun. Er- 

haltene H. 17,3 cm, gr. Dm. 19,0 cm, Dm. am Halsansatz 9,6 cm, Wst. 0,5 cm.

73:1.49 Abb. 3,4

3. Etwa 50 GefaBbruchstucke bzw. -scherben (73:150—152), damn ter:

a) Scherbo mit Bodenansatz und stichgefulltem Dreieckmuster. Farbe grauschwarz.

73:152 b Abb. 5 b

b) Zwei Scherben einer Tasse mit abgesetzter Schulter, leicht eingeschwungenem Hals und 

stichgefulltem Dreieckmuster mit ausgespartem Winkelband. Farbe schwarz.

73:152 a Abb. 5 a

Ansatz.es
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c) Kleine Scherbe mil dreizeiligem Tiefs tichband. 

73:152 d Abb. 5 c

4.. Beiderseits sehr stark abgenutztcr Schleifstein. Gr. 12 X 20 cm, D. 0,4—5,0 cm. 73:153

5. 1 Feuersteinklinge, 31 Feuersteinabschlage verschiedener GroBe. 73:154.

6. Knochcngerate2:

a) 1 Glalter, aus einem Rinderknochen gearbeitct. L. 14,0 cm. 73:155 a Abb. 6 e

b) 1 Gerat, aus einem Rinderknochen gearbeitet, ungewisser Bestimmung, mil durchgebohr-

lem Loch von 0,7 cm Durchmesser. 73:155 b Abb. 6 a

- Fur die Bestimmung der Tierknochen und Muschelreste dankc ich Herrn Dr. 11 .-II. 

M ii 1 1 e r , Berlin.

Abb. 2. Barleben, Kr. Wolmirstedt. GroBgefaB der Bernburger Kultur. 1 : 8
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Abb. 3. Barleben, Kr. Wolmirstedt. 

Kugelamphore aus einer Siedlungsgrube 

der Bcrnburger Kultur. 1:3

c) I An hanger mit abgebrochener Spitze und mil einem von beiden Seiten durchgebohr- 

len Loeb von 0,7 cm Durchmesser. 73:155 c Abb. 6 b

d) 2 Knochenspitzen, aus einem Vogejknochen gearbeilet. Lange 6,5 und 9,0 cm.

73:155 d Abb. 6 c—cl

7. Tierknochen und Muschelschalen (73:156):

a) Sauget ierknochen: vom Rind 7; Schaf/Ziege 3; Schwein 1; Hund 1. Eine Kniescheibe 

konnte von einem Feliden oder von einem Luebs stammen.

b) Fischknochen, von denen noch nicht alle bestimmt werden konnten, fanden sich in gro- 

Ber Zahl. Sieber naehweisbar sind: Stueke von Hecht — Esox lucius; Barsch — Perea 

fluviatilis; Barbe — Barbus barbus’, Blei — Abramis brama; Rapfen — Aspius aspius: 

Slbr — Aeipenser sturio; weitere Cypriniden. Am haufigsten ersclieint dor Blei.

c) FluBmuschelarten liegen vor von Unio crassus und Unio tuinidus.

Abb. 4. Barleben, Kr. Wolmirstedt. Kugelamphore aus einer Siedlungsgrube der Bernburger

Kultur. 1 : 3
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Abb. 5. Barleben, Kr. Wolmirstedt. Verzierte Scherben aus einer Sicdlungsgrube der Bern- 

burgcr Kultur. 2 : 3

Nach dem Grabungsbefund ist das GrofigefaB, an dem nur ganz scliwach ein Ansatz von 

der Wandung zum Boden erkcnnbar ist, urspriinglich mit einer Bodenplatte versehen 

gewesen, auf welehe die Wandung nur aufgesetzt, aber nicht aus dieser herausgeformt 

worden war, so daB bei einer Beanspruchung des Gefafies der Boden sich wieder ab- 

losle. Zur Wciterbenutzung, wohl als VorratsgefaB, grub man es bis ctwa 2/3 seiner 

GroBe ein. Nachdem vermullich auch die oberflachlich herausragenden Teile beschadigt 

waren. fiillte man es mit verschiedenerlei Abfallen, und zwar GefaBsclterben, einem 

Schleifstein, Feuersteinabschlagen. Knochengeraten, Tierknochen, Mnschelschalen, 

aber vornehmlich mit gut erhaltenen Fischknochenresten von wohl fast samllichen 

damals in der Elbe vorkommenden Fischarten. Daraus ist zu ersehen, daB zum Le- 

benserwerb neben der Viehhaltung von Bind, Schaf/Ziege und Schwein auch ausgie- 

biger Fischfang betrieben wurde und daB man auch FluBmuscheln, die an anderer 

Stelle der Siedlung ebenfalls recht zahlreich gefundcn wurden, nicht verschmahte.

Fur die Kulturzusammenhange ist der gleichzeilige Fund einer Kugelamphore in 

dem Gefafi der Bernburger Kultur von besonderer Bedeutung. Dieser Zusammenfund 

steht nicht vereinzelt da (B e h r e n s 1973); auch er weist auf zeilliche Beriihrungen 

beider Kulturen hin und konnte ein Hinweis darauf sein, daB die GroBgefaBe in der 

Bernburger Kultur erst in enter spiiteren Phase dort Eingang gefunden haben. Aid' 

diese spaten Beriihrungspunkte der Bernburger Kultur mit der jiingeren Kugelampho-

14 Jahr. f. Mitteldt. Vorgesdi. Bd. 60, 1976
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Abb. 6. Barleben, Kr. Wolmirstedt. Knochengerate aus einer Siedlungsgrube der Bernburger 

Kultur. 2 : 3

renkultur wies zuerst N. Niklasson (1925, 169—171) bin. Ein verbindendcs'Ele- 

ment beider Kulturen sab er in der Ubernahme des bei den GefaBen der Kugelampbo- 

rengruppe biiulig vorkommenden ausgesparten Winkelbandes. Es trifft sich gut, daB 

auch Bernburger Scherben mil dem gleichen Muster (Abb. 5 «) in dem GefaB lagen. 

Die Spatstufe der Bernburger Kultur wird weiterhin dureh das zugehbrige, nur teil- 

weise ausgegrabene Graberfeld (Lies 1966) zu dieser Siedlung belegt.

2. Eilsleben, K r. Wanzleben

Der in der Gemarkung Eilsleben gelegene Fundplatz 1; Mbl. 3833; S = 14,8—15,0; 

W = 19,5 (Abb. 7) wird in den Museumsakten unter VoBfeld gefiihrt. Der richtige 

Flurname lautet jedoch „VoBwelle“. Bereits seit der Jahrhundertwende wurden bier 

von Heimatforschem aus Eilsleben Funde gesammelt, die heute im Museum Ummen

dorf aufbewahrt werden. Im Laufe der spateren Jahre ist vor allem durcb den verdienst- 

vollen Heimatforscher Dr. Albert Hansen erhebliches Material hinzugekommen, und
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Abb. 7. Eilsleben, Kr. Wanz

leben. Lage des Fund- 

platzes 1 auf dem VoBfeld

zwar auffallend viele bandkcramische Steingeriite. Dagegen halten sich die keramisehen 

Funde nur in miiBigen Grenzen. Das ist eine allgemeine Erscheinung in deni soil vielen 

Jahrhunderten in der Borde tinier Pflug stehenden Schwarzerdeboden, wo feinge- 

schlaniniles keramisches Fundmaterial sich in verhiiltnismaBig kurzer Zeit vollig auf- 

liist.

Das VoBfeld bot dutch seine Lage von jeher giinstigste Siedlungsmoglichkeiten. 

Am wasserreichen VoBfeldspring tmd einer erst 1913 zugescbiitteten offenen Wasser- 

stellc gelegen, wurde es itn Nordosten noch (lurch das Allerbruch, einen ehemaligen See, 

begrenzt. Dranagearbeiten im Jahre 1973 gestatteten Einblicke in tiefer gelegene 

Schichten, wobei u. a. bandkeramisches Fundmaterial geborgen wurde. Unter den bis- 

herigen Lesefunden befanden sich nur einzelne Scherben der Trichterbecherkultur 

(Mus. Ummendorf IV: 619—620) sowie Bruchstucke der fiir die Walternienburg-Bern- 

burger Kultur charakteristischen Schiefermesger (IV:617—618). Uberraschend war es 

daher, als beini Tie!'plliigen eine Grube nut zahlreichen Gefafischerben der Bernburger 

Kultur angeschnitten wurde. Naeli einer Voruntersuchung dutch G. Wagener wurde 

diese Grube (Abb. 8) am 2. April 1963 unter Leitung von IL Nowak1 in Gemeinschaft

3 Herrn Museumsleiter Heinz Nowak, Ummendorf, danke ieh fiir die Veroffentlichungs- 

erlaubnis und seine in jeder Weise gewiihrte Unterstiitzung.
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Abb. 8. Eilsleben, Kr. W anzleben. Siedlungsgrube der Bernburger Kultur (Planum und .Profit)

mil dem Museumskollcktiv und G. Wagener untersucht. Sie war, von der heutigen 

Oberflache gemessen, 0,53 in muldenfbrmig eingetieft, wobei sie noch 0.15 m bis in 

den gelben LoBboden hineinreichte. Der verschoben rundliche Durchmesser betrug 

1,10 X 1,20 in. Das sehr reichc Fund material verteilte sich bis zu etwa 1/3 aid’ den 

oberen Teil mid zu etwa 2/3 auf den Grund der Grube. Aus den Scherben lieB sich ein 

groBes VorratsgefiiB. fast ganzlich wieder zusainmensetzen; I teste von vier weiteren 

Gel’aBen unlerschiedlii her GrbBe waren neben einer Randscherbe einer Schale feststell- 

bar, aufierdem Rcslc verbrannten Lehms und Tierknochenreste.



GroBgcfaBe dor Bernburger Kullur 213

Funde im Kreisheiinatmuseuni Ummendorf (IV 1562—1568)

1. Tonnenformiges GroBgefaB mit 2 cm breilem, verslarktem Band,-an (lessen unterer Ver- 

sltirkung in Abstanden von 3—6 cm Locher von 7 mm Durchmesser angebracht sind. Dar- 

unlcr z.wei parallele horizon laic Wulststreifen. Gleichc Wulststreifen in Hohe des oberen 

Ansalzes von vier gegenslandigen breilen Bandhenkeln auf der groBten Breite des Ge- 

faBes. II. 86,5—90.0, gr. Dm. 56,0—6'1,0 cm, Bdm. 37,0—39,0 cm, Wst. 0,8—1,0 cm, Br. dor 

Bandhenkel 10,5—12,0 cm, II. 10,5—12,5 cm.

IV: 1562 Abb. 9

2. Kleines tonnenformiges GcfaB mil vier gegenslandigen, nach oben stchenden Griffzapfen.

Farbe hellbraun. II. 15,5 cm, Mdm. 15,0 cm, Bdm. 12,0 cm.

IV 1566 Abb. 10

3. Zahlreiche GefaBbruchstucke und Scherben, darnnler:

Wandungsscherben eines iveiteren GroBgefaBes (IV: 1568) vom Bodenansaiz bis zur Ilohc 

von breiten, flachen Zapfen bci 30 cm liber dem Boden. Durchmesser in diescr Ilohe 38 cm, 

Wst. 12 mm;

Abb. 9. Eilsleben, Kr.

Wanzloben. G-roBgefaB der 

Bernburger Kullur. 1 : 8
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Abb. 10. Eilsleben. Kr. Wanzleben.

Kleines lonnenfiirmiges GefaB der 

Bernburger Kultur. 1:3

Teile eines tonnenfbrmigen GefaBes (IV: 1563) mit Knubben 11 cm unterhalb des Randes. 

In dieser Hbhe drei horizontale Rillen; Bdm. 15 cm

Scherben eines groBen GefaBes (IV: 1567) mit verstarktem Rand und zwei 6,5 cm breiten 

und 8 cm hohen Bandhenkeln.

4. Gebrannter Lehm und wenige Tierknochenreste.

Die neolilhische Siedlungsfliiche auf dem Vofifeld ist erst stichprobenweise untersucht 

worden. so daB ein abscldiefiendes Urteil fiber die Bedeutung dieser cheinals umwehr- 

len Siedlung, ob sic nur in Zusammenhang mil der bandkeramischen Kultur steht odor 

auch mil jiingeren Kulturen, noch nieht gegeben werden kann. Die Fiillung dieser Grube 

bestand uberwiegend aus Scherben zertrummerter GefiiBe und Resten verbrannten 

I.ehms. In der Zusammensetzung handelt es sieh um einfache, schmucklosl Siedlungs- 

gefiiBe unterschiedl idler GrbBe von hellbrauner bis grau-rotlichbrauner Fiirbung und 

groberer Magerung. Charakterislisch fiir die Zugehbrigkeit zur Bernburger Kultur sind 

die breiten Bandhenkel und die mit der Spitze nach oben weisenden Griffzapfen sowie 

an den GroBgefaBen der verstarkte Rand.

Die bier vorgelegten zwei Befunde sind vbllig unterschiedlichen Charakters. In Barle- 

ben haben wir es mil emem sekundar bodenlos gewordenen hochschultrigen GefaB zu 

tun. das man vermutlich zur Weiterbenutzung bis zu einer bestimmten Hbhe in einer 

ausschlicBlich fiir diesen Zweck ausgehobenen Grube eingegraben hatte. Wie lange 

man es nutzbringend bis zur endgiilligen Fiillung mil Abfallresten der verschiedensten 

Ari benulzte, steht dahin. Am Ende driickte man Teile des oberen Drillels des GefaBes 

nach innen. Die Bedeutung dieses Fundes liegl aber in dem Zusammenfund eines Bern

burger GroBgefaBes mil einer Kugelamphore. Bei der unterschiedlichen wirtschaf[li

chen Struktur beider Kulluren diirfte ein zeitgleiches Nebeneinander in durchaus fried- 

licher Weise bestanden haben. \ ielleiehl sogar mil gegenseiligem Geschenk- odor Han- 

delstausch. Die Fundkarten des Magdeburger Ratlines (Lies 1974) zeigen deutlieh 

die Bevorzugung des fruchtbaren westelbischen Schwarzerdegebietes durch die Bern

burger Kultur als cine Bauernkultur mit gcschlossenen Siedlungcn und GroBsteingrti- 

bern sowie Graherfeldern. Dagegen liegen die Sic,Hungen und Einzelgriiber der wold
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uberwiegend viehziichtenden Kugelamphorenleute punktartig in der Landschaft ver- 

leiit auch aid sandigen Boden.

Wahrend die Grube in Barleben als fiir das GroBgefaB zweckbestimmend angelegt 

wurde, ist der Refund von Eilsleben nicht so eindeutig. Die in diese Grube hineinge- 

worfenen GefaBscherben stammen von wirtschaftlich genutzten GefaBen unterschied- 

lichen Verwendungszweckes, wobei auffallt, daB neben dem in Seherben fast volfetan- 

dig erhaltenen GroBgefaB Reste von zwei weiteren GroBgefaBen vorliegen. Man ist 

leicht geneigt, diese Gruben mit der Bezeichnung „Abfallgrube“ abzutun. Sie konnen 

primar aber durchaus andern Zwecken gedient haben odor auch mil kidlischen Hand- 

lungen in Verbindung gebracht werden, wie dies von W. W e g e w i t z (1955) an 

Gruben im elbgermanischen Raum vom Beginn unserer Zeitrechnung nachgewiesen 

worden ist. Dieser Kult basiert auf einer langen Tradition, die bereits im Friihneolithi- 

kum in Gruben von Barleben, Fundplatz 19 (Lies 1963; 1965), ihren Ausdruck ge- 

funden hat.
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