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Die neolithische Besiedlung Quedlinburgs

Von Christa Rienacker, Quedlinburg

Mit 3 Karten und einer Tabelle

Mit der vorliegenden Arbeit, einer gestrafften Diplom-Arbeit, die im Jahre 1976 von der 

Sektion Orient- und Altertumswissenschaften der Martin-Luther-Universitat Halle (Saale) 

angenommen wurde, soli der Versuch unternommen werden, ein Bild des jungsteinzeit- 

lichen Besiedlungsablaufes in der Gemarkung Quedlinburg zu entwerfen. In geographi- 

scher Hinsicht ist dieses Gebiet ein Teil des nordlichen Harzvorlandes, das sich zwischen 

der Aufrichtungszone des Harzrandes im Siiden und den Muschelkalksatteln des Hakels, 

des Huys und des Fallsteins im Norden ausdehnt. Entsprechend den im Neolithikum des 

Elbe-Saale-Raumes geltenden Entwicklungstendenzen ist auch die Quedlinburger Gemar

kung als ein von vielen Kulturen beriihrtes Gebiet mit einem sehr intensiven Fundnieder- 

schlag zu werten.

Die ersten schriftlichen Hinweise auf archaologische Funde fmden sich bereits im 

letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt die Samm- 

lungs- und Grabungstatigkeit nach „heidnischen Altertiimern" durch verdienstvolle Hei- 

matforscher wie den Quedlinburger Oberburgermeister Dr. Gustav Brecht. Mit 

dem Wirken des Museumsleiters Karl S c h i r w i t z in den zwanziger Jahren setzte 

eine Periode intensiver und kontinuierlicher Arbeit in der Vorgeschichtsforschung und 

Bodendenkmalpflege ein. Sie findet ihre Fortsetzung in der langjahrigen Tatigkeit eines 

aktiven Pllegerkreises, dem zahlreiche Neufunde zu verdanken sind.

Das reiche Material enthalt sowohl Siedlungs-, als auch Grabfunde. Die Hauptmasse 

besteht aus Lesefunden. Leider stammt eine Vielzahl des Fundstofles aus sehr alten Gra- 

bungen, fur die sich kaum noch Unterlagen fmden lassen, aus ehemaligen Privatsamm- 

lungen oder Notbergungen. PlanmaBige Grabungen und damit eindeutige stratigraphische 

Befunde und gesicherte Fundzusammenhange liegen nur in den wenigsten Fallen vor. Eine 

relativ-chronologische Einordnung des Materials ist deshalb haufig nur durch Vergleiche 

moglich.

Die Gemarkung Quedlinburg erstreckt sich beiderseits der Bode fiber eine Flache von 

100 km2. Ein Fiinftel davon entfallt auf das heutige Stadtgebiet. Sie liegt an einer topo- 

graphisch giinstigen Stelle, dort, wo der FluBlauf den Quedlinburger Sattel durchbricht. 

Dieser Sattel ist eine herzynisch streichende Spezialfaltung, die das Relief der Landschaft 

bestimmt. Er ist aus mesozoischen Schichten — vorwiegend des Neocom und Senon — 

aufgebaut und teilt die subherzyne Kreidemulde in die siidliche Blankenburger und die 

nordliche Halberstadter Mulde.

Nordwestlich der Bode kam es zur Ausbildung von mehreren parallel laufenden Sen- 

ken und Hiigelketten. Sie schlieBen ein 1,5 km breites Aufbruchstal ein, dessen nordliche
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Begrenzung der Helmsteinzug bildet. Zu ihm gehoren auf Quedlinburger Gebiet die Helm- 

steine (160—185 m ii. NN), die Weinberge (220 m ii. NN), die Hammwarte (187 m ii. NN) 

und der Kanonenberg. Parallel dazu verlaufen nordlich, getrennt dureh die Niederung 

des Zapfenbaches, die aus Emschersandstein aufgebauten Hohenziige des Petersberges 

(176 m ii. NN), des Liebfrauenberges und des Lehofs (176 m ii. NN). Die siidliche Be

grenzung des Aufbruehstales wird dureh den Westerhauser Hohenzug mit dem Eselstall, 

den Hasenkopfen, der Altenburg (198 m ii. NN), dem Salzberg, dem Langenberg (180 m 

ii. NN), dem Strohbergund dem SehloBberg gebildet.

Der siidostlich der Bode liegende Teil des Quedlinburger Sattels zeigt eine andere Ge- 

staltung. Aber auch bier ergibt sich — wenn auch nur andeutungsweise — die im Nord- 

westen ausgepragte dreifache Langsgliederung. Anstelle des Aufbruehstales erstreckt sich 

hier im Mittelpunkt des Sattels eine aus Gipsen und Kalken des Muschelkalkes aufge- 

baute, fast ebene Hochflache. Sie wird nur dutch den langgestreckten Hohenzug der Se- 

weckcnberge (212 m ii. NN) iiberragt, der sich in einen kiirzeren nordlichen Teil mit der 

Seweckenwarte und einen langeren, aber niedrigeren siidlichen Teil mit der Gersdorfer 

Burg aufgliedert. Dutch ein kleines Langstal weiter aufgespalten, bildet der GroBe Trappen- 

berg seinen siidlichsten Vorsprung.

Die Bander des bis zu 1,25 km breiten Urstromtals der Bode werden von Hbhenziigen 

und quergestellten Senken begleitet, in die sich die dem FluB zustromenden Bache ein- 

geschnitten haben. Der nordwestliche Tairand wird gebildet dutch die Altenburg, den 

Salzberg, den SehloBberg, den Kanonenberg und den Lehof. Auf dieser FluBseite miinden 

der Zapfenbach, die Siilze und der Jordan in die Bode. Den siidostlichen Tairand begleiten 

der Dornberg, der Moorberg, die Anhohen der Johannishbfer Trift, der Bockshornschanze 

und des Schmokeberges. Der siidostliche Tairand verlauft geradliniger und wird nur dureh 

die Taler des Bicklingsbaches, des Quarmbaches und den Ablauf des Siilzebrunnens unter- 

brochen.

Kurz bevor die Bode das heutige Stadtgebiet erreicht, teilt sie sich in einen Haupt- und 

einen Nebenarm, den Miihlgraben, der das Gebiet des ehemaligen Konigshofes Wiperti 

und den SchloBfelsen umflieBt, sich innerhalb der Stadt in mehrere Arme aufgliedert und 

nordlich von Ditfurt wieder in die Bode miindet. Innerhalb des breiten Urstromtales ist 

die Bode heute nur ein schmaler Wasserlauf. „Auch in friiheren Zeiten hat der FluBlauf 

nie die ganze Breite des Tales eingenommen, die jedenfalls nur dadurch entstanden ist, 

daB der FluB das zunachst schmale Tai dutch standige Verlegung seines Laufes, Unter- 

waschung und Zerstorung seiner Bander und Fortfiihren des zerstorten Gesteins nament- 

lich bei Hochwasser allmahlich erweitert hat“ (Schroeder u. Weissermel 1914,. 

S. 2).

Im Pleistozan war der fur die spatere wirtschaftliche Nutzung ausschlaggebende LoB' 

entstanden. Er bedeckt weite Teile der subherzynen Kreidemulde und erreicht oft eine 

Machtigkeit von mehreren Metern. Er ist in der Hauptsache auf westlichen Talhangen 

verbreitet. Mit einer diinnen Decke uberzieht er aber auch die Hochflachen und FluBterras- 

sen. Das Tai der Bode und ihrer Nebenbache ist mit Auelehmbildungen angefullt, ebenso 

die Westerhauser Senke.

Das Gebiet um Quedlinburg gehbrt klimatisch gesehen zum mitteldeutschen Trocken- 

gebiet. Es liegt im Begenschatten des Harzes und hat eine jahrliche Niederschlagsmenge 

von 450—550 mm. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei 9°C. Aufgrund pollen- 

analytischer, floristischer und faunistischer Untersuchungen diirfen wir fur das Neolithi-
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kum eine parkartige, aufgelockerte Waldlandschaft aus Eiche, Linde, Ulme und Hainbuche 

annehmen. Pollendiagramme aus dem Gaterslebener See weisen z. B. eine Reihe von Nicht- 

baumpollen auf (Helmut Muller 1953).

Abb. 1. Quedlinburg. Verbreitung der fruhneolithischen Funde (die Nummern der Fund- 

stellen entsprechen denen des Fundstellenverzeichnisses)

1. Die Linienbandkeramik

Die Linienbandkeramik hat in der Gemarkung Quedlinburg mit 24 Fundstellen (18 davon 

mil Keramik) einen reichen Niederschlag gefunden. Die Mehrzahl des Materials stammt aus 

Siedlungen oder wurde als Einzelfund aufgelesen. Nur in einem Fall laBt sich eine Bestat- 

tung sicker nachweisen. In einer Herdgrube wurde in einer Zipfelschale, iiberstulpt von 

einem groBen kugelbauchigen, engmiindigen VorratsgefaB, ein Kinderschadel beigesetzt.
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Die zahlreich vorhandene Keramik umfaBt alle in der Linienbandkeramik vorkom- 

menden HauptgefaBtypen (Schale, .Zipfelschale, Kumpf, birnenformiges GefaB, Butte und 

Flasche), wobei der Kumpf mengenmaBig iiberwiegt. Zipfelschalen lassen sich in fiinf 

Fallen, sowohl aus einem Grabzusammenhang als auch aus Siedlungen, nachweisen. Eben- 

falls mehrmals kommen Butten und birnenformige GefaBe vor. Relativ haufig vertreten 

sind auch die groBen engmiindigen, kugelbauchigen GefaBe aus grobem, steinigem Ton. 

Von den selteneren GefaBformen ist einmal die FuBschale vorhanden.

Die Bandornamente sind eingeritzt und variieren in Breite und Bandfiillung. Selten 

(in drei Fallen) sind sie als plastische Leisten herausgehoben. Nur gegen Ende der Kultur 

treten gestochene Bander auf. Von den in der Linienbandkeramik vorkommenden Haupt- 

ornamenten scheint die Bogenspirale am haufigsten aufzutreten. Daneben lafit sich aber 

auch das Winkelband haufig nachweisen. Die dominierende Form der Bandfiillung sind 

prismatische Einstiche, in einer oder mehreren Reihen angeordnet. Sie fiillen vielfach auch 

die Zwickel aus.

Daneben kommen ungefiillte Bander in unterschiedlicher Breite, Bander mit meist 

paarweise angeordneten liinglichen Einschnitten oder feinen runden Einstichen verziert 

vor. In einem Fall laBt sich ein dreiliniges Band nachweisen. Eine Seltenheit fiir unsere 

Gegend stellt das Auftreten von Leiterbandern dar. Sie sind im Quedlinburger Material 

zweimal zu belegen.

Neben der diinnwandigen, hartgebrannten und fein geschlammten Keramik tritt grobe 

Gebrauchsware auf, die meist mit Fingerkniff- und Fingertupfenleisten verziert ist und 

Knubben oder kraftige Quer- und Osenhenkel als Handhaben besitzt. Besonders haufig 

sind die schalchenformigen Knubben.

Das Steingerateinventar umfaBt Schuhleistenkeile, Querbcile und Trapezbeilchen. Mit 

Wahrscheinlichkeit in den Bereich einer linienbandkeramischen Siedlung gehoren eine 

Reibeplatte mit Laufer, eine Axt aus einer Hirschgeweihsprosse, Feuersteinklingen und fiinf 

durchbohrte und zu pfriemenartigen Geraten und Spitzen verarbeitete Knochen von Schaf 

und Hirsch. An Haustieren lassen sich Rind, Schaf, Ziege und Schwein nachweisen, an 

Wildtieren Hirsch und Reh.

Da nach der Monographic von H. B u t s c h k o w (1935) fiir unser Gebiet noch keine 

Neubearbeitung des linienbandkeramischen Materials vorliegt, lehnt sich die chronolo- 

gische Feingliederung der Quedlinburger Funde an das von E. Hoffmann (1963) fiir 

Sachsen erarbeitete 4-Stufen-Schema an. Ihm wurde unter Beriicksichtigung des von 

H. Q u i 11 a (1960) herausgestellten altesten Horizonts der Linienbandkeramik diese 

alteste Phase vorangestellt. Auf eine eigene feinchronologische Aufgliederung wurde ver- 

zichtet, da das Quedlinburger Material innerhalb des nordlichen Harzvorlandes keine 

Sonderstellung einnimmt. Eine solche Feinchronologie muB einer umfassenden Neube

arbeitung der Kultur vorbehalten bleiben, die einen griiBeren geographischen Raum um

faBt.

Der nach H. Q u i 11 a alteste Horizont der Linienbandkeramik, der im Nordharz- 

vorland stark vertreten ist, kann in zwei Fallen fiir die Quedlinburger Gemarkung nach- 

gewiesen werden. Er wird charakterisiert durch vegetabilisch gemagerten Ton, Standboden, 

Fufischalen, besondere Knubbenformen und breite dreilinige Bander. Unter dem Scher- 

benmaterial aus einer Siedlung befindet sich das Bruchstiick einer FuBschale mit zylindri- 

schem FuB und konischem Oberteil. Das Quedlinburger Stuck findet eine Parallele in dem 

Fund von Zopy, Kr. Holesov, in Nordwestmahren (Q u i 11 a 1960, S. 9, Abb. 3 f.). Aus
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Neindorf, Kr. Oschersleben, liegt eine weitere FuBschale aus dem Nordharzvorland vor. In 

den gleichen Horizont einzugliedern sind zwei klauenformig gespaltene Griffknubben.

In die anschlieBende altere Stufe I nach Hoffmann 1963, die noch eine Reihe 

typologischer Ubereinstimmungen mit dem altesten Horizont zeigt, wie abgeplattete Bo

den, bestimmte Knubbenformen und dreilinige Bander, sich abet in der Tonbeschaflenheit 

unterscheidet, gehoren ein Kumpf vom Ackovy-Typ, eine Randscherbe mit breitem, drei- 

linigem Band, zwei Zipfelschalen mit abgeflachtem Boden und ein birnenformiges GefaB 

mit Einzelspiralverzierung und nach oben offenen Bandwinkeln als Zwickelfiillung.

Die Hauptmenge des Quedlinburger Materials muB in die mittlere und jiingere Stufe 

(Stufe II und III nach II o f f m a n n 1963) eingegliedert werden. Beide Stufen zeichnen 

sich durch unterschiedlichste Bandfiillungen und das Schmalerwerden der Bander aus. In 

einigen Fallen gegen Ende der jiingeren Stufe sind sie nur noch sehr flach und fluchtig ein- 

gerissen. Die wenigen plastischen Leisten gehoren ebenfalls in diesen Horizont. Die jiingste 

Stufe (nach Hoffmann 1963 Stufe IV), die durch gestochene Bander charakterisiert 

wird, ist nur durch das Bruchstuck eines kleinen Kumpfes vertreten. Die aus Stichen ge- 

bildeten schmalen Winkelbander sind weiB inkrustiert.

Die Gemarkung Quedlinburg war durch alle Zeitstufen der Linienbandkeramik hin- 

durch besiedelt, wie es das Material ausweist, aber mit unterschiedlicher Intensitat. Der 

Schwerpunkt hat in den Stufen II und III gelegen.

2. Die S t i c h b a n d k e r a m i k

Die Stichbandkeramik ist im Stadt- und Flurgebiet von Quedlinburg mit neun Fund- 

stellen vertreten. Das ist etwa die Halfte der linienbandkeramischen Vorkommen und 

entspricht damit dem Gesamtverhaltnis zwischen beiden Kulturen im Mittelelbe-Saale- 

Gebiet (Behrens 1973, S. 47). Das Fundgut — ausschlieBlich Scherbenmaterial — 

stammt zum groBen Teil aus Oberflachenfunden, zum weit geringeren aus Siedlungsgruben. 

Graber konnten fur das Quedlinburger Flurgebiet bisher nicht nachgewiesen werden.

Die in der Stichbandkeramik iiblichen GefaBformen, wie Kumpfe, Schalen, Becher und 

Bechernapfe, sind aus dem Fundmaterial zu rekonstruieren, ebenso wie die Hauptorna- 

mente und Stichformen. Vertreten sind zwei- bis vierzinkige Vertikal- und Winkelstich- 

bander, umlaufende Randbander, dachformige Motive und Schachbrettmuster. Die Ein- 

stiche sind von unterschiedlicher GroBe, mehrfach kommt ein- bis dreizinkiger Tremolier- 

stich vor. Bei einigen Scherben sind die Einstiche weiB inkrustiert.

Der feinchronologischen Einordnung des Quedlinburger Materials wurde die von 

D. Kaufmann (1972) erarbeitete 3-Stufen-Gliederung zugrunde gelegt. D. Kauf

mann gliedert die Stichbandkeramik im westlichen Mitteldeutschland aufgrund ge- 

schlossener Siedlungsgrubenkomplexe und typologischer Untersuchungen in die Stufen 

I a, I b und II. Mit fortschreitender Entwicklung vergroBern sich die urspriinglich feinen 

Einstiche, die Zeilenzahl und die Variationsbreite der Muster nimmt zu. Die Stufe I a ist 

mit zwei kleinen, zweizinkig verzierten Randscherben mit kleinen Einstichen reprasentiert. 

In I b einzuordnen sind Rand- und Wandungsscherben von Kiimpfen und Bechernapfen 

mit zweizinkigen Rand- und Winkelstichbandern. Der Hauptanteil des Fundmaterials 

entfallt auf die Stufe II. Sie kommt mit Rand- und Wandungsscherben von Schalen, Be- 

chern und Kiimpfen vor. Die stehenden und hangenden Winkelstichbander werden aus

8 Jahrb. f. mittcldt. Vorgesch., Bd. 62
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grofien Einstichen gebildet. In die Spatstufe sind auch die Schachbrettmuster und der Tre- 

molierstich einzuordnen, die auf Einfliisse der mahrischen bemalten Keramik bzw. der 

Hinkelsteingruppe zuruckgehen (Kaufmann 1972, S. 116). Die Anwesenheit von Stich- 

bandkeramikern in der Gemarkung ist damit fiir alle Stufen nachzuweisen.

3. Die Rossener Kultur

Die Rossener Kultur ist im Arbeitsgebiet nur mit sparlichen Resten an vier Fundstellen 

zu belegen. Entsprechend der Tatsache, daB nach heutiger Auffassung ihre Genese in 

einem historischen Folgeverhaltnis zur Bandkeramik steht (Behrens 1973, S. 56), tre- 

ten die wenigen Rossener Scherben zumeist auf dem Gelande groBerer linien- und stich- 

bandkeramischer Siedlungen auf. Zwei Scherben zeigen das klassische Teppichmuster, 

einige unverzierte sind mit Kerbrand versehen. Aus einem zerstorten Grab stammt ein 

Kugelbecher mit einem Fransenmuster.

4. Die Gaterslebener Kultur

Die Gaterslebener Kultur ist in der Gemarkung Quedlinburg bisher nur mit einer Fund- 

stelle vertreten. Auf bereits von der Bandkeramik und der Rossener Kultur besiedeltem 

Gelande fanden sich zwei Nord—Slid orientierte Bestattungen ohne Steinschutz in leicht 

angewinkelter Hocklage. Dem Toten aus Grab 1 waren eine schiefe, schlecht gearbeitete 

Kanne und eine Trichterrandtasse beigegeben. Grab 2 enthielt zwei streng profdierte drei- 

gliedrige Becher mit scharfem Bauchknick.

5. Funde vom Chara k ter der Jordansmiihler Kultur

Nach dem Herauslosen der Gaterslebener Kultur aus der Jordansmiihler beschrankt sich 

diese im Mittelelbe-Saale-Gebiet nur noch auf wenige Reste. Der einzige Nachweis im 

Nordharzgebiet besteht in einer Kannenscherbe vom Petersberg bei Quedlinburg. Das 

Muster wird aus kreuzweise schraffierten, hangenden und stehenden Dreiecken gebildet, 

zwischen denen ein ausgespartes Winkelband verlauft.

6. Die Baalberger Kultur

Die Anwesenheit von Tragern der Baalberger Kultur in der Quedlinburger Flur ist an sie- 

ben Fundstellen belegt. In fiinf Fallen handelt es sich um Graber, in zweien um unbe- 

obachtete Einzelfunde, die aber mit Wahrscheinlichkeit ebenfalls zur Ausstattung eines 

Grabes gehorten. Neben einfachen Erdgrabern sind solche mit Steinpackungen nachzu- 

weisen. Eine der in der Baalberger Kultur haufigen Siedlungsbestattungen liegt auch aus 

dem Arbeitsgebiet vor.

In einer ovalen Siedlungsgrube von 0,90 X 1,10 m AusmaB lag ein Nord—Slid orien- 

tierter Hocker (Blick nach Osten). Die Grube enthielt Scherbenmaterial, Holzkohle und
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Abb. 2. Quedlinburg. Verbreitung der mittelneolithischen Funde (die Nummern der Fund- 

stellen entsprechen denen des Fundstellenverzeichnisses)

Knochen von Schaf/Ziege oder Reh. An GefaBformen kommen die gehenkelte Trichter- 

randtasse, die zweihenklige Amphore, der Trichterbecher und die Henkelkanne vor. Kul- 

turelle Beriihrungen der Baalberger lassen sich fur unset Gebiet zur Gaterslebenei’ Kultur 

nachweisen.

7. D i e W a 11 e r n i e n b u r g - B e r n b u r g e r Kultur

Die Walternienburg-Bernburger Kultur wird im Stadt- und Flurgebiet von Quedlinburg 

zwar in der Anzahl der Fundstellen von der Linienbandkeramik und der Schonfelder Kul

tur iibertrolfen, steht aber, was die Menge des Fundmaterials anbetrifft, mit Abstand an der 

Spitze der hier vertretenen neolithischen Kulturen. Ebenso wie bei der Bandkeramik uber-
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wiegen auch bei der Walternienburg-Bernburger Kultur im Arbeitsgebiet die Siedlungs- 

funde. Einem Graberfeld stehen 16 Siedlungen gegeniiber.

Bei den Keramikformen dominiert die Tasse. Neben den scharf profilierten dreiglied- 

rigen Formen des Walternienburger Stils stehen die bauchigen mit abgesetztem glattem 

oder geschweiftem Hals des Bernburger Stils. Seltener tritt die unverzierte schragwandige 

Tasse mit warzenformigen Fortsatzen zu beiden Seiten des breiten Bandhenkels auf. Das 

Keramikinventar wird vervollstandigt durch verzierte und unverzierte Amphoren, bauchige 

und schragwandige Schalen, z. T. mit zwei eng nebeneinanderstehenden Durchbohrungen 

dicht unter dem Rand, weitmundigen Napfen mit und ohne Schulterabsatz und Wellen- 

rand und tonnenformigen GefaBen. Von drei Fundstellen sind Trommeln belegt, einmal 

kommt ein glockenformiges Sieb vor. Die Verzierungen auf den Walternienburger GefaBen 

bestehen aus Winkelbandern, einzelnen Winkeln, senkrechten und waagerechten Linien 

uberwiegend in Stichtechnik. Die der Bernburger Keramik umfassen die breite Skala der 

fur diese Kultur belegten Muster von einfachen umlaufenden Sehnittlinien liber Dreieck- 

muster, ausgesparte Winkelbander, liegende Tannenzweigmuster und ausgesparte recht- 

eckige Felder zwischen waagerechten Bandern. Als Handhaben kommen einfache, mehr- 

fach geteilte und durchbohrte Grifflappen, breite Bandhenkel, Querhenkel und als Sonder- 

formen ein nasenformiger Fortsatz an einem mit senkrechten Einstichen verzierten Ge- 

faB vor.

Zum Gerateinventar gehoren eine groBe Menge von Spinnwirteln, darunter einige mit 

Punktreihen und radialen Stichlinien verziert, zylindrisch oder glockenformig gestaltete 

Tonrollen, in denen N. Niklasson (1925, S. 26) Netzsenker sieht, Schiefermesser und 

Gerate aus einem adinolahnlichen Gestein („Wiedaer Schiefer"). Bei den Feuersteinpfeil- 

spitzen iiberwiegt die langdreieckige Form mit eingebuchteter Basis, aber auch die selte- 

nere, gestielte ist vertreten. Die Zugehorigkeit der flachen, meist ovalen Steine mit beid- 

seitiger Einkerbung („Schnurrinnenbeile“, „Netzsenker“) zur Walternienburg-Bernburger 

Kultur wird von H. B e h r e n s (1973, S. 104) vorlaufig als nicht sicher angesehen.

Die zahlreichen Knochengerate sind sowohl aus Siedlungen als auch aus Grabern nach- 

zuweisen. Neben MeiBeln, Pfriemen und einer Doppelspitze liegen zwei Gerate vor, die 

ihrer Form nach zu den sogenannten „Flachshecheln“ (Lehmann 1931, S. 37, Abb. 1,8) 

gezahlt werden konnen.

An Haustieren fanden sich Rind, Schaf, Ziege und Schwein.

Zu Fragen der chronologischen Einordnung und einer Feingliederung der Materials 

wurde friiher auf N. Niklasson (1925) zuruckgegriffen. Seine 5-Phasen-Einteilung in 

Walternienburg I bis Bernburg III beruht aber auf rein typologischen Untersuchungen 

und stellt keine unbedingte zeitliche Abfolge dar. U. Fischer (1951) gelangt aufgrund 

seiner Studien zu den mitteldeutschen Trommeln zur Ansicht von zwei unterschiedlichen 

Stilrichtungen, von denen die eine friiher begann, die andere liinger andauerte. Ihre Kon- 

taktzone liegt im Bereich von Walternienburg II und Bernburg I. Das Quedlinburger Ma

terial enthalt Funde aller Niklassonschen Stul'en, wobei die Bernburger Komponente stark 

liberwiegt.

8. Funde vom Gepriige der siidostlichen Furchenstich keramik

Vom Moorberg sind Scherben von zwei GefaBen belegt, die in Form und Verzierungsweise 

Beziehungen zu der im mittleren Donauraum verbreiteten siidostlichen Furchenstichkera-
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Abb. 3. Quedlinburg. Verbreitung der spatneolithischen Funde (die Nummem der Fund- 

stellen entsprechen denen des Fundstellenverzeiclmisses)

mik aufweisen. Bel ihrer chronologisdien Einordnung mufi die Lage Quedlinburg's an der 

Peripherie des Verbreitungsgebietes dieser Kultur, die mil der Baalberger Gruppe der 

Triditerbeeherkultur gleichzusetzen ist, beriicksichtigt werden (Behrens 1973, S. 112). 

Die Funde waren danach zeitlieh gleich mil dem Walternienburg-Bernburger Horizon! 

des Graberfeldes vom Moorberg.

9. Die Kugelamphorenkultur

Die Kugelamphorenkultur besdirankt sich in der Gemarkung auf drei Fundstellen. In zwei 

Fallen handelt es sich um Grabfunde (Steinpackungsgraber und Bestattung in einem Hugel
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der Kalbsriethgruppe mit Beigabe eines spaten Bernburger GefaBes), im dritten um den 

Einzelfund einer verzierten Scherbe aus dem Bereich einer spaten Bernburger Siedlung.

Zum Keramikmaterial gehoren verzierte und unverzierte Amphoren, eine blasenfor- 

mige Amphore mit Wackelboden, weitmundige Topfe und flachbodige Niipfe mit Warzen. 

Die Verzierungen werden aus Rhomben- und Rautenmustern, z. T. mit anhangenden 

Fransen, gebildet. An Steingeraten sind ein dicknackiges Feuersteinbeil mit rechteckigem 

Querschnitt und eine Hacke belegt.

10. Schnurkeramik und Schonfelder Kultur

Schnurkeramik und Schonfelder Kultur gehoren mit insgesamt 38 Fundstellen (17 Schnur

keramik, 21 Schonfeld) zu den zahlenmafiig am starksten vertretenen Kulturen im Qued- 

linburger Flurgebiet. Bei der Betrachtung des Fundmaterials wirkt die verwirrende Viel- 

falt der Formen und Erscheinungen des Spatneolithikums speziell im Arbeitsgebiet er- 

schwerend, zumal eine Monographic der Schnurkeramik und damit eine sowohl chrono- 

logische als auch chorologische Gliederung nach wie vor aussteht. Das Nordharzvorland 

stellt gewissermaBen eine Kontaktzone zwischen beiden Kulturen dar. Deshalb erscheint 

es sinnvoll, sie gemeinsam zu behandeln.

Bei dem vorhandenen Fundmaterial handelt es sich um Grab- oder Lesefunde, deren 

Zuordnung Schwierigkeiten bereitet. Sichere Nachweise fur schnurkeramische Siedlungen 

in der Quedlinburger Flur lieBen sich bisher nicht erbringen. Die Scherben der Schon

felder Kultur scheinen aber eher Siedlungsfunde zu sein, da in keinem Faile Leichenbrand 

beobachtet wurde.

Aufgrund der Graberstratigraphie sonderte U. Fischer (1958, S. 260) eine Friih- 

gruppe aus, die er nicht als schnurkeramisch im eigentlichen Sinne, sondern als der Schnur

keramik vorausgehend bezeichnet. Diese „Kalbsriethgruppe“ ist durch fast beigabenlose, 

nur mit einzelnen Flintklingen ausgestattete Graber an der Basis mehrschichtiger Hiigel 

charakterisiert, deren alteste Bestattungen der Schnurkeramik und der Kugelamphoren- 

kultur angehoren (Matthias 1969, S. 18). Im Quedlinburger Material ist diese Gruppe 

durch eine Hiigelbestattung mit einem extremen, Ost—West orientierten Hocker vertreten, 

dem zwei Feuersteinklingen mit trapezfdrmigem Querschnitt beigegeben waren. Allerdings 

ist zu bemerken, dafi H. Behrens (1973, S. 173) die Existenz einer besonderen Kalbs

riethgruppe bestreitet. Ebenfalls aufgrund stratigraphischer Befunde aus Grabern gliedert 

U. Fischer (1958 a, S. 260) die eigentliche Schnurkeramik in zwei zeitliche Stufen. Die 

altere ist gekennzeichnet durch Schnurbecher und Amphoren mit einfachen senkrechten 

und waagcrechten Schnurlinien. Am Quedlinburger Material ireten daneben in Schnitt- 

linien- und Stichtechnik ausgefuhrte Motive auf, eine Erscheinung, die auch im iibrigcn 

nordlichen und ostlichen Harzvorland verbreitet ist (Behrens 1973, S. 127). In diese 

Strife gehoren ein schnurverzierter Becher, eine vierhenklige Amphore und ein Trichter- 

halsbecher mit neun umlaufenden Schnittlinien.

Die zweite, jiingere Stufe unterscheidet sich von der alteren durch eine reichere Orna- 

mentik (Winkel-, Sparren-, Trapez- und Dreieckmuster) und eine grofiere Variationsbreite 

in den Gefafitypen. In diesen als „Mansfelder Stil“ bezeichneten Horizont ist die Haupt- 

menge des Quedlinburger Materials der Schnurkeramik einzuordnen. Vertreten sind Osen-, 

Henkel- und Morserbecher mit unterschiedlichem Dekor. Auf Beziehungen zur Oder-
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sehnurkeramik weist ein Usenbedier mit Sparrenmuster aus einem Nordost—Siidwest 

orientierten Kbrpergrab unter einem kleinen Hugel (Schirwitz 1938, S. 312, Abb. 1 

u. 22) bin.

Mit dem Auftreten von Kalottenschalen und Ostharzamphoren driickt sich bereits in 

der Stufe I der Sehnurkeramik der EinfluB der Schonfelder Nordgruppe auf das Harzvor- 

land aus. Etwa zeitgleich mit der Mansfelder Gruppe der Sehnurkeramik ist die Ammens- 

lebener Gruppe der Schonfelder Kultur. Eines ihrer Zentren liegt in der Gegend um Hal

berstadt und Quedlinburg (W etzel 1974, S. 226). Hier kommen als Ausnahme von der 

Regel in der sonst durchgehend brandbestattenden Schonfelder Kultur Korpergraber vor. 

Ausschlaggebend dafiir ist sicher, dafi es sich um schnurkeramisches Gebiet handelt. Belegt 

ist aus der Quedlinburger Gemarkung eine Ammenslebener Doppelbestattung eines Er- 

wachsenen und eines Kindes. Bcigegeben war eine Schale mit geknicktem Profil und Rau- 

tengitterband. Daneben ist aber auch die Leichenverbrennung in unserem Raum geiibt 

worden. Im Arbeitsgebiet kommt es haufig zu einer Uberschneidung von Mansfelder und 

Ammenslebener Stilelementen. Stichgefiillte Dreiecke und Flechtbander finden sich zu- 

sammen mit Stacheldrahllinien und Rautengitterbandern.

Das Steingerateinventar enthalt zwei der typisch schnurkeramischen Facettenaxte und 

vier A-Axte, die den gemeineuropaischen Horizont in der Sehnurkeramik charakterisieren. 

Aus einem Brandgrab liegen gestielte und lanzettformige Feuersteinpfeilspitzen sowie frag- 

liche Knochenreste vom Schwein vor.

Trotz der engen Nachbarschaft zwischen Sehnurkeramik und Schonfelder Kultur tre- 

ten Scherben beider Kulturen fast nie in einem Fundzusammenhang auf, soweit sich das 

bei den meist alteren Funden feststellen laBt.

11. Die G 1 o c k e n b e c h e r k u 11 u r

Die Glockenbecherkultur laBt sich im Quedlinburger Gebiet mit sieben Fundstellen nach- 

weisen. Mit Ausnahme eines Lesefundes (Scherbe) und eines nicht genau festzulegenden 

Einzelfundes (Glockenzonenbecher) stammt das Material aus Grabern; darunter befand 

sich eine Doppelbestattung zweier Erwachsener in einem Erdgrab.

Den Keramikbestand bilden Glockenbecher, Glockenzonenbecher, Henkelglocken- 

becher, FuBbecher und FuBchenschalen. Versuche einer lokalen und chronologischen Glie- 

derung der Kultur unternahmen u. a. G. N e u m a n n (1929) und F. Schlette (1948), 

Aufgrund der Zweizonenverzierung an den Quedlinburger Stricken sind sie in die saalisch- 

thiiringische Gruppe einzuordnen.

Die Fundstellen

Das folgende Fundstellenverzeichnis wurde unter siedlungsgeographischen Gesichtspunk- 

ten zusammengestellt. Es enthalt Hinweise auf Fundgattung und kulturelle Zuordnung 

des Fundmaterials, das aufgrund der groBen Frille nur eine summarische Behandlung er- 

fahren konnte.

Zum groBen Teil handelt es sich um bereits publizierte Stiicke. Dariiber hinaus kann 

auf den der Diplomarbeit angefiigten ausfiihrlichen Katalog hingewiesen werden.
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1. Aholzturm (Mbl. Quedlinburg 2381/4232), 150m ii. NN, ca. 500m ostlich des Sixter- 

baches, auf LbB und LbBlehm uber Harzschottcrn: Scherben der Schnurkeramik (Lesefunde).

2. Altenburg (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 7,2—7,6; 0 12—13,7), 180—190 m holies 

Sandstcinplateau mit Stcilabfall zu eincm 125 m entfernten Bodenebenarm: Hohensiedlung 

der Walternicnburg-Bernburger Kultur. Lesefunde: Scherben, Knochengerate (Doppelspitzen, 

Spitzen, Pfriemen, MeiBel, Hecheln), Beile und MeiBel aus Wiedaer Schiefcr, Felsbeile, Feuer- 

steingcrate, Spin nwirtel, zylindrische und glockenfbrmige Tonrollen, flache, ovale Steine mit 

beidseitiger Einschniiruug (Netzsenker?), Reibeplatte und Laufer, Knochen von Rind, Schaf/ 

Ziege und Schwein. Wenige hundert Meter westwarts Funde der Schonfelder Kultur (Scherben).

3. B i c k 1 i n g s b a c h, ehem. Kiesgrube Winter (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, etwa N 5,3—4,8; 

W. 2,0) 135 m ii. NN, 125 m ostlich des Biddings!) aches, Schwarzerdc liber Kiesen und Harz- 

schottcrn der Bodchaupttcrrasse: Scherben der Linienbandkeramik und dcr Stichbandkeramik 

(Stufc lb und II nach Kaufmann 1972), 2 zerstbrte Korpergraber, 1 Einzelfund (Trichter- 

becher) dcr Baalberger Kultur. Grabfund dcr Schnurkeramik.

4. U n t e r dem Birnbaum (Mbl. Ballenstedt 2382/4233), Flur 1,0 km WNW der Sewecken- 

warte, 150 m ii. NN, in der Nahe einer Quelle auf Schwarzerdc liber LbB: Einzelfund der 

Schnurkeramik (Hammeraxt). Lesefund (Scherbe) der Schonfelder Kultur (Ammenslebener 

Gruppe).

5. Boxhornschanze (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N etwa 5,9—6,8; 0 0,4—1,6), am bst- 

lichen Rand des Urstromtales der Bode, 20 m liber der FluBaue (140 m li. NN) gelegen, etwa 

600 m slidlich des hcutigen Bodclaufes und 450 m westlich des Bicklingsbaches. Den Untergrund 

bildet Keuper, bedeckt von plcistozanen Ablagerungen der Bodehauptterrasse und iiberzogen 

von LbB und Schwarzerdc: Siedlung der Linienbandkeramik vom altesten Horizont (nach 

Q u i 11 a 1960) bis Stufe III (nach II off m a n n 1963). Korpergrab der Kugelamphorenkultur, 

u. a. mit einem GefaB Bernburg III (nach Niklasson 1925). Grab- und Einzelfundc der 

Schnurkeramik (Grabhugel der Kalbsricthgruppe), Schonfelder Einzelfunde und Doppelbestat- 

tung (Ammenslebener Gruppe). Korperbestattung der Glockenbecherkultur (extremer Hocker 

mit Hcnkelglockenbecher und FliBchenschale).

6. Chausseehaus Quarmbach (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, S 21,2; 0 11,0), Hang 

165 m li. NN, 300 m westlich des Quarmbaches, am Rand einer LbBflache: Siedlungsfunde der 

Linienbandkeramik (Scherben), vorwiegend Stufe III.

7. Dornberg, Kiesgrube (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 11,2—11,4; 0 7,6—7,8), am bstlichen 

Rand des Urstromtales der Bode 140 m li. NN, 550 m ostlich des Quarmbaches gelegen: Einzel

fund der Schnurkeramik (Hammeraxt) aus zerstortem Grab, Glockenbecher aus zerstortem Grab.

8. F e I s e n k e 11 e r , am Steinholzweg (Mbl. Halberstadt 2307/4132, S 0,4; 0 9,1), unterhalb der 

Hammwarte ca. 150 m ii. NN, 875 m slidlich des Zapfenbaches; Sandstein: Einzelfund (Flach- 

beil) der Linienbandkeramik.

9. F i n k c n f 1 u c h t (Mbl. Wegeleben 2308/4133), Flur 1000—1700 m nbrdlich der Stadt, 

125—130 m ii. NN, westlich des Muhlgrabens auf Schwarzerde fiber LbB und Geschiebemergel: 

Lesefunde der Linienbandkeramik, Stichbandkeramik (Stufen lb—J— II), Bernburger Kultur, 

Schonfelder Kultur, des spaten Glockenbecherhorizontes — Friihaunjetitz.

10. Flugplatz, hcute Qucdlinburg-Quarmbeck (Mbl. Quedlinburg 2381/4232), nbrdlich des 

Landgrabens, 160 m ii. NN, 250 m westlich des Quarmbachs. Untergrund: LbB und LbBlehm 

auf Harzschottern dcr Hauptterrasse: Einzelfund (birnenfbrmiges GefaB) dcr Linienbandkera

mik (Stufe I—II), vcrmutlich aus einem Korpergrab stammend; Hockerbestattung in einer 

Siedlungsgrubc der Baalberger Kultur; Keramik und Feuersteingerate aus einem oder mchreren 

zerstbrten Kbrpergrabcrn der Kugelamphorenkultur; zerstbrte Glockenbechergraber.

11. Galgenberg (Mbl. Halberstadt 2307/4132), am Nordrand der Stadt, ca. 140m ii. NN 

gelegen. Der Untergrund besteht aus Geschiebemergel. Der Osthang wird vom Muhlgraben um- 

llossen: Axt vom Baalberger Typ, Lesefunde der Bernburger und Schonfelder Kultur; Doppel- 

bestattung der Glockenbecherkultur.

12. Gersdorfer Burg (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, N 15,6; W 12,1), 150m ii. NN, ca. 

2000 m ostlich des Bicklingsbaches, auf LbB: Einzelfund (Flachbeil) der Linienbandkeramik.

13. Halberstadter Str.- Ost (Mbl. 2381/4232, N 1,3; 0 5,3), 120-130 m ii. NN, 125 m 

nordwestlich des Muhlgrabens, Sandsteinhang am Rande einer LbBflache: Einzelfund (GefaB) aus 

Siedlung der Linienbandkeramik (Stufe HI).
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14. H a k e 11 e i c h (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, etwa N 9,5; W 0,5), 128 m ii. NN, 20 m westlich 

des Bicklingsbaches, auf Schwarzerde uber LbB: Siedlungsfunde aus Wohngrube der Stichband- 

keramik (Stufe la—lb) und dor Rbssener Kultur. Lesefunde der Schbnfeldcr Kultur.

15. H a mm w arte West (Mbl. Halberstadt 2307/4132), Sandsteinhbhenzug, 185 m ii. NN, 

750 m siidlich des : Zerstbrtes Brandgrab der Schbnfeldcr Kultur (Scherben von 

Amphoren, Typ Bernburg, sowic Bechern und Schalen, Holzkohle, Lehmbewurf menschlicher und 

ticrischer Leichenbrand — Schwein?, gestielte Feuersteinpfcilspitzen).

Zapfenbach.es

16. II e i n r i c h s t r. (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 8,1; 0 4,8), im Siidteil der Stadt, ca. 125 m 

ii. NN, 425 m nbrdlich der Bode: Kugelbccher aus einem Grab dor Rbssener Kultur.

17. H inter k lei, siidlich des Helmsteins und bstlich der unteren Bruchmuhle (Mbl. Quedlin

burg 2381/4232), 130 m ii. NN, 1000m sudbstlich des Zapfenbaches, auf Tonschichtcn. Stein- 

packungsgraber der Baalbcrger Kultur.

18. II b f e n , Schrebergarten (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 2,0; W 0,2), dicht bstlich der Stadt, 

ca. 120 m ii. NN, am Westufer der Bode auf Auelchm gelegen: Einzelfund (Butte) dor Linien

bandkeramik (Stufe II—III).

19. II b h e 600 m WNW der Flur „Heiliges Zeug“ (Mbl. Halberstadt 2307/4132, S 15,0; 0 4,1), 

3,7 km nbrdlich der Stadt, bstlich des Wegeleber Weges, 172,9 m ii. NN, ca. 1,5 km siidlich der 

Siilze, Sandstein: Lesefunde der Schbnfelder Kultur (u. a. Wandungsscherbe einer Ostharzam- 

phore).

20. H u s a r e n s t i e g , heutc Erwin-Baner-Str. (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, etwa N 9,0; 

O 4,0), 140 m ii. NN im Siidwesten dor Stadt gelegen, auf dem Rand des Urstromtales der Bode, 

675 m vom heutigen FluBlauf entfernt. Untergrund Harzschottcr: Siedlungsfunde dor Bernburger 

Kultur (Bernburg HI).

21. J u n g f e r n h o h 1 w e g (Mbl. Quedlinburg 2381/4232), am siidlichen Stadtrand, 140 m ii. NN 

(Rand des Bodeurstromtales), 500 m sudbstlich der Bode, auf Harzschottern gelegen Siedlungs

funde der Bernburger Kultur (Bernburg II—HI).

22. Kai kb erg (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, N 12,0; W 11,2) : Einzelfund (Hacke) der Linien

bandkeramik.

23. K r a h c n h ii 11 e n b e r g , Kiesgrube (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, etwa N 4,1; W 2,2), 

Hbhe am bstlichen Rand des Bodeurstromtales, 130 m ii. NN, 250 m bstlich des Bicklingsbaches, 

auf Schwarzerde fiber Kies (vorwiegend Harzgerbllc): Einzelfund (Amphore) der Schnurkeramik.

24. K r a n k e n h a u s , Ditfurter Weg (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 1,5; O 0,4), im Ur- 

stromtal der Bode 120 in ii. NN, 100 m westlich des heutigen FluBlaufes auf Auelehm: Sied

lungsfunde der Bernburger Kultur.

25. K r a t z e n s t e i n s Tongrube, siidlich der Altenburg (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, 

N 8,8; O 14,6), 130 m ii. NN, am Hang der Altenburg, 275 m nbrdlich eines Bodenebenarmes: 

Lesefund aus der Siedlung der Linienbandkeramik.

26. K r ii c k e n b e r g (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, N 14,3; W 11,2) zum Massiv der Sewccken- 

berge gehbrend, 180 m ii. NN, ca. 1,7 km bstlich des Bicklingsbaches, LbB: Nach S chirwi tz 

vermutlich Lage einer „schnurkeramischen“ Siedlung (Schnurbecher, Vcrbleib unbekannt).

27. K u h s c h 1 u c h t, Einzelfund (Flachbeil) der Linienbandkeramik.

28. L a n d g r a b c n , westlich der Suderbder Bahn (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, etwa S 21,3; 

O 10,1), Hanglage, 175 m ii. NN, auf Harzschottern der Hauptterrasse, randlich zum LbB, in 

unmittelbarer Nahc des Quarmbaches: Siedlungsfunde der Linienbandkeramik vom altesten 

Horizont nach Q u i t t a 1960 (FuBschale) bis zur Stufe HI nach E. II o f f m a n n 1963, Rinder- 

knochen. Lesefunde (Scherben) der Schbnfelder Kultur.

29. L e h o f (Mbl. Wegeleben 2308/4133), Sandsteinkuppe 170 m ii. NN, 550 m vom Miihl- 

graben entfernt: Lesefunde der Bernburger (Hacke aus Wicdaer Schiefcr) und der Schbnfelder 

Kultur.

30. Liebfrauenberg (Mbl. Halberstadt 2307/4132), 170 m ii. NN, 300 m vom Zapfen bach 

entfernt auf LbB und LbBlehm uber alteren Bildungcn: Einzelfund (Trichterbecher) der Baal- 

berger Kultur, Lesefunde der Walternienburg-Bernburger Kultur (sind im Zusammenhang mit 

dem benachbarten Fundkomplex vom Petersberg zu sehen), Lesefund der Schbnfelder Kultur 

(Ammcnslebcner Gruppe).

31. Liesec kenberg (Mbl. Ballenstedt 2382/4233), 146 m ii. NN, 75 m siidlich des Biddings-

Zapfenbach.es
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baches, Anhohe mit Kies und Geschiebemergel bedeckt, umgeben von groBen LbBflachen mit 

aufgelagerter Schwarzerdc: Lesefunde der Linienbandkeramik und dor Bernburger Kultur.

32. Moorberg (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, etwa N 10-11; 0 4,5-6,6), am ostlichen Rand 

des Urstromtales der Bode, 143 m ii. NN, auf Harzschottern der Hauptterrasse, 625 m entfernt 

von einem Bodearm: Einzelfund (Scherbe) der Stichbandkcramik. — Graberfeld der Waltemien- 

burg-Bcrnburger Kultur (Walternienburg I — Bernburg III). Scherbcn von 2 GefaBen der siid- 

bstlichen Furchenstichkeramik. Funde der Schonfelder und dor Glockcnbecherkultur.

33. Miihlenwort h (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 5,2—5,5; 0 9,0—9,8), Hanglage, 130 m ii. 

NN auf abgeschlammtem LbB, 20 m nbrdlich des Miihlgrabens: Siedlungsfunde dor Linien

bandkeramik, vorwiegend der Stu fen III und IV.

34. Ochsenkopf (Mbl. Ballenstedt 2382/4233), Hbhenzug im Massiv der Seweckenbcrge, 

180 m ii. NN, Sandstein, umgeben von LbBflachen, 350 m westlich des Bicklingsbaches: Siedlungs- 

funde der Bernburger Kultur, vorwiegend der Slufen II und III. Der Sicdlungskomplex setzt 

sich auf dem nahegelegencn Radelberg fort. Einzelfunde der Schnurkeramik (Amphore) und der 

Schonfelder Kultur (Amphore und Schcrben von Kalottenschale).

35. Paradiesgarten (Mbl. Quedlinburg 2381/4232): Henke Ikannc der Baalberger Kultur 

(Einzelfund).

36. Petersberg (Mbl. Halberstadt 2307/4132), 140—170 m ii. NN, 275 m nbrdlich des Zapfen- 

baches, LbB und LbBlehm uber alteren Bildungen: Scherbe der Jordansmuhler Kultur (aus 

deni Areal einer Bernburger Siedlung). Siedlungsfunde dor Walternienburg-Bernburger Kultur 

(z. T. aus einer Grabung von 1869, z. T. Lesefunde), vorwiegend Bernburg II, Beginn in 

Walternienburg II. — Lesefunde der Schnurkeramik (Facettenaxt, Schcrben von Becher) und 

der Schonfelder Kultur.

37. Radelberg (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, N 11,3—11,6; W 6,0—6,6), Sandsteinhbhe im 

Massiv der Seweckenberge, 189 m ii. NN, 375 m siidwestlich einer Quelle gelegcn: Vermutlich 

befestigte Hbhensiedlung der Bernburger Kultur (Bernburg II und III). Alter Fundkomplex mit 

reichem Keramikmaterial, Knochengeraten, Spinnwirteln, Schiefermessern, Geraten aus Wiedaer 

Schiefer und Feuersteinklingen. Einzelfund (verzierte Henkelscherbe) der Kugclamphorenkultur. 

— Lesefunde der Schonfelder Kultur (Randscherbc einer Ammenslebener Schale, Becher- 

sch erbon).

38. Schenkendorf str., heute Damaschkcstr. (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 1,4; 0 5,6), 

leicht ansteigendes Gelande am Siidhang der Hammwarte, 120 m ii. NN, auf einer LbBflache, 

175 m vom Miihlgraben entfernt: Siedlung der Linienbandkeramik (Stufen I—111) mit Schadelbe- 

stattung in einer Hcrdgrube. Rand- und Wandungsscherben der Stichbandkcramik (Stufe II), 

2 Hockerbestattungen der Gaterslebener Kultur, Schcrben der Rbssener, der Kugelamphoren- 

und der Schonfelder Kultur. Der Fundkomplex stammt aus Notbergungen bci StraBenbau- 

arbeiten 1927.

39. SchloBberg (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 5,7; 0 7,9), Sandsteinfelsen mit LoBbe- 

deckung im Ostteil, 140—150 m ii. NN, 60 m nbrdlich des Miihlgrabens: Siedlungsfunde der 

Linienbandkeramik (Stufe II), der Stichbandkcramik (Stufe 11), der Rossencr und Walternien

burg-Bernburger Kultur. Scherbenmaterial der Schnurkeramik und dor Schonfelder Kultur 

(Grabungsfunde 1928/29, 1936 und 1938/39).

40. Schmokeberg, Heilig Kreuz und Kiesgrube Teutloff (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, etwa 

N 3,3—3,4; W 2,3—2,7), bstlichc Randhbhe des Urstromtales der Bode, 135 m ii. NN. Schwarz- 

erde auf Kies. 375 m vom Bicklingsbach entfernt: Lesefunde der Stichbandkcramik (Stufe lb), 

der Bernburger Kultur, der Schnurkeramik und der Schonfelder Kultur.

41. Schosserkopfe (Mbl. Quedlinburg 2381/4232), Hbhenzug, 160 m ii. NN, 1500 m nbrd

lich des Jordansbaches. Der Untergrund ist Sandstein: Einzelfunde der Schonfelder Kultur.

42. S e m i n a r s t r. (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 8,7; 0 4,5), am ostlichen Rand des Bode- 

urstromtales auf Harzschottern, 135 m ii. NN, 500 m bstlich des heutigen Bodelaufes: Siedlungs

funde der Bernburger Kultur (vorwiegend Bernburg HI). Die Bernburger Funde vom Husaren- 

stieg gehbren mit Wahrscheinlichkeit zum glcichen Sicdlungskomplex. Rinderknochcn.

43. Seweckenberg, westlich der Warte (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, N 11,0; W 9,0) 190 m 

ii. NN, 150 m von einer Quelle entfernt. Den Untergrund bilden Kalkstein- und Mergelschichten: 

Einzelfunde der Walternienburg-Bernburger Kultur.

44. Steinholz (Mbl. Halberstadt 2307/4132, S 9,0; 0 16,8), Hbhenzug 160m ii. NN, 1km
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westlich des Zapfenbaches, auf LoB und LoBIelim uber alteren Bildungen: Siedlungsfunde der 

Bernburger Kultur (Abfallgrube).

45. Freiherr-vom-Stein-Str. (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, N 1,7; 0 6,3). 120m ii. 

NN, 300 m entfernt vom Muhlgraben auf LoB: Siedlungsfund (Kumpf der Stufe I) der Linien

bandkeramik. Der Kumpf gehort ebenso wie das GefaB von der Halberstadter Str. Ost zum 

Komplex der linienbandkeramischen Siedlung in der Schenkendorfstr. Der Fund wurde falsch- 

licherweise unter Quedlinburg - Weststr. publiziert.

46. Wall str., gegeniiber Lindenbeins Garten (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, etwa N 4,8; 

W 7,5), 140 m ii. NN auf abgeschlammten Ton- und Geschiebemergeln, 250 m vom Muhlgraben 

entfernt: Grabfunde (Trichterrandtasse und Amphore) der Baalberger Kultur.

47. W i p e r t i (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, etwa N 6,0; O 9,5), 125 m ii. NN, in unmittelbarer 

Nahe des Miihlgrabens: Scherben der Linienbandkeramik (vorwiegend Stufen II—III), der 

Stichbandkcramik (Stufe lb) und zu Anhanger weiterverarbeitete Scherbe der Alttiefstich- 

keramik.

48. Wiistung GroB Orden (Mbl. Ballenstedt 2382/4233, etwa N 4,6; W 1,8), 120 m 

ii. NN, auf umgelagerter Schwarzerde im Tai des Bicklingsbaches, 125 m vom Wasser entfernt: 

Einzelfund der Schonfelder Kultur.

49. Wiistung Kniippelrode (Mbl. Quedlinburg 2381/4232, etwa N 10,0; O 11,0), 125 m 

ii. NN, im Urstromtal der Bode. Den Untergrund bilden Schotter mit mehr oder weniger zu- 

sammenhangender Tondecke dariiber. 150m vom Wasser entfernt: Lesefunde der Linienband- 

und Stichbandkeramik (Stufe II).

50. Wiistung Marsleben (Mbl. Halberstadt 2307/4132), 140 m ii. NN, 200 m nordlich 

des Zapfenbaches: Lesefunde der Linienbandkeramik und Scherbe der Schonfelder Kultur.

51. Wiistung GroB Sallersleben (Mbl. Halberstadt 2307/4132), 120—140 m ii. NN, 

am Zapfenbach: Einzelfund der Schnurkeramik.

Die Lage der Siedlungen im Gelande

B. Sielmann (1971, S. 65) hat das Ziel einer Besiedlungsgeschichte als Ausdruck des 

Seins und des Verhaltens der vorgeschichtlichen Menschen im Blickwinkel eines bestimm- 

ten geographischen und zeitlichen Raumes definiert.

Die jungsteinzeitlichen Siedlungen in der Quedlinburger Flur in ihrer Reaktion auf 

diesen geographischen Raum zu betrachten soli Aufgabe dieses Kapitels sein. Das Gebiet 

ist naturgemaB zu klein, um Okologiekreise im Sinne B. Sielmanns aufstellen zu konnen. 

Ein Unterschied in den Niederschlagsmengen diirfte katim vorhanden sein. Ausschlagge- 

bend fur die Wahl des Siedlungsplatzes konnten aber Relief, Bodenbeschaffenheit und die 

Entfernung zum Wasser gewesen sein. Die beiden erstgenannten Faktoren haben wahr- 

scheinlich soil dem Neolithikum keine durchgreifenden Veranderungen erfahren, abge- 

sehen von der landschaftsveriindernden Tatigkeit des Menschen. In bezug auf den Boden 

erstreckt sie sich aber nicht bis auf die Bodensubstrate des Ausgangsgesteins. GroBere 

Veranderungen haben sich ini Wasserhaushalt vollzogen. So erscheint das Gebiet der 

Seweckenberge heute mit Ausnahme einer Quelle auf der Nordseite wasserarm. Bis in die 

historische Zeit hinein war das Tai zwischen Hakelteich und Gersdorfer Burg aber zumin- 

dest temporal’ wasserfiihrend. Erst dutch Einbau von Drainagerohren in unserem Jahr- 

hundert ist es trockengelegt worden.

Von den 116 Fundstellen der Jungsteinzeit in der Gemarkung Quedlinburg liegen 

nur 3 (Kniippelrode, Krankenhaus, Hofen) im Urstromtal der Bode. Alle ubrigen bevor- 

zugen die Randhohen sowie die Taler und Hange ihrer Zulliisse und Nebenbache oder lie

gen auf den Hohen der Schichtrippen des Quedlinburger Sattels. Den Grund fur die Hohen-
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lagc der meisten Fundplatze bildeten die Bodehochwasser und das Maandrieren des FluB- 

laufes, der erst im vorigen Jahrhundert endgiiltig reguliert wurde. Mit einer neolithischen 

Besiedlung des Stadtkerns kann deshalb kaum gerechnet werden. Gebiete in der Nahe des 

mittelalterlichen Marktplatzes und der im 12. Jahrhundert entstandenen Neustadt waren 

zu dieser Zeit vollig versumpft und muBten durch die „Steinbrucke“ und den „ Steinweg“ 

uberquert werden. Das Fehlen von jungsteinzeitlichen Funden ist also sicher nicht durch 

eine Forschungsliicke aufgrund der dichten Bebauung bedingt, sondern durch das sied- 

lungsungiinstige geographische Milieu.

Die Siedlungen der Bandkeramik bevorzugen Talhange. Sie liegen auf oder am Rande 

von LoBflachen, eine Feststellung, die den allgemein fur dicse Kultur beobachteten Tat- 

sachen entspricht. Die Siedlungsplatze liegen in einer Hohe von 120—140 m 11. NN. Diese 

Hohe wird nur in 4 Fallen iiberschritten. Sie erreicht ihr Maximum bei 175 m. ii. NN am 

Landgraben. Die Entfernung zum Wasser betragt 20—500 m. In der Mehrzahl (elfmal) 

schwankt sie zwischen 50 und 200 m.

Die Walternienburg-Bernburger Kultur zeigt eine starke Tendenz zur Besetzung von 

Sandsteinhohen, wobei die Plateaulage, weniger der Untergrund ausschlaggebend war. 

Daneben kommen als Untergrund LoB auf Harzschottern, LoB und LoBlehm auf Geschiebe- 

mergel und Schwarzerde auf LoB in Frage. Nur in 4 Fallen sind die Niederlassungen in 

einer Hohe unter 140 m ii. NN angesiedelt. Dreizehnmal liegen sie bei 140—190 m ii. NN. 

Die Entfernung zum Wasser scheint im Durchschnitt etwas groBer gewesen zu sein. Nur 

einmal bleibt sie unter der Hundertmeter-Grenze, dreimal betragt sie 100—200 m, zwolf- 

mal liegt sie dariiber, z. T. sogar recht erheblich (Steinholz 1000 m). In manchen Fallen 

werden, wie bereits anfangs erwahnt, die Wasserverhaltnisse im Neolithikum andere ge

wesen sein.

Das Spatneolithikum nimmt, von einigen Ausnahmen abgesehen, die Siedlungsplatze 

ein, die bereits von den Kulturen der friihen oder mittleren Jungsteinzeit besetzt worden 

waren.

Siedlungskonstanz und Besiedlungskontinuitat

Bereits bei der Betrachtung der Lage der jungsteinzeitlichen Siedlungen in der Quedlin- 

burger Flur wird eine deutliche Tendenz erkennbar, bestimmte Gelandepunkte zu bevor

zugen und immer wieder zu besetzen. Fur eine Reihe von Fundplatzen gilt diese Auf- 

einanderfolge weit fiber das Neolithikum hinaus. Allerdings fiigen sich an keiner Stelle 

alle Perioden nahtlos ancinander, sondern durch Ausfall der einen oder anderen Kultur 

entstehen Liicken. Der Idealfall einer Siedlungskonstanz vom Beginn bis zum Ende der 

Jungsteinzeit im Sinne der Definition von F. S c h 1 e 11 e (1969, S. 1) ist in keinem Faile 

gegeben.

Im Arbeitsgebiet konnten 21 Fundstellen ermittelt werden, an denen zwei und mehr 

Kulturen vertreten waren. Sie sind in Tabelle 1 zusammengestellt worden. Daraus wird er- 

sichtlich, dafi es zwischen den Niederlassungen der Bandkeramiker und denen der Ange- 

horigen der Walternienburg-Bernburger Kultur keine raumliehen Ubereinstimmungen 

gegeben hat. In 11 Fallen sind bandkeramische Siedlungsplatze von spateren Kulturen 

belegt worden, darunter nur in einem Fall (SchloBberg) von der Walternienburg-Bern

burger Gruppe. Ein Grund dafiir diirfle die Bevorzugung von Hohen durch die Trager
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Abkurzungen: L - Linienbandkeramik, ST - Stichbandkcramik, R - Rossen, G - Gatersleben 

B — Baalberge, WB — Walternienburg-Bernburg, K — Kugclamphoren, SN — Schnurkeramik, 

SO — Schonfeld, GL — Glockenbecher.

Tabelle 1: Fundstellen mit Niederschlag mehrerer Kulturen

L ST R G B WB K SN SO GL

Altenburg X X

Bickl.-Bach X X X X

Boxhornsch. X X X X X

Dornberg X X

Finkenfl. X X X ■ X X

Flugplatz X X X X

Galgenberg X X X

Hakelteich X X X

Knuppelrode X X

Lehof X X

Liebfr.-Berg X X X

Marsleben X X

Moorberg X X X X X

Ochsenkopf X X X

Petersberg X X X

Radelberg X X X

Sc lie nke nd. X X X X X X X

ScliloB X X X X X X

Schmokeberg X X X X

Sewecke nberg X X X

Wiperti X X

dieser Kultur sein, wahrend die Bandkeramiker vorwiegend in Hanglage siedelten. Da- 

gegen ergeben sich, was die Wahl des Siedlungsplatzes betrifft, enge Beziehungen zwischen 

der Bernburger und der Schonfelder Kultur. Von den insgesamt 20 Bernburger Fund

stellen sind 12 spater wieder- oder weiterbesiedelt worden, 11 davon durch die Schonfelder 

Kultur. Beide Kulturen miissen im Nordharzvorland in einem besonderen Verhaltnis zu- 

einander gestanden haben. Nicht nur in der Wahl des Siedlungsplatzes, die durch gleiche 

wirtschaftlich bedingte Anspriiche an die Umwelt begriindet sein kann, sondern auch in 

der Keramik bestehen auffallende Ubereinstimmungen. Sie betreffen die Verzierungstedh-
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nik und die Behandlung des Tones und sind so eng, daB man an kleinen Scherben die 

Zugehorigkeit zu der einen oder anderen Kultur oft nicht sicher entscheiden kann. Auf 

diese Tatsache hat auch G. W e t z e 1 (1974, S. 152) hingewiesen. Die Klarung dieses Pro

blems konnte fur die Frage von Wichtigkeit werden, in welcher der Trichterbecherkulturen 

die Wurzel der Schbnfelder Gruppe zu suchen ist.

Gewisse Besonderheiten weist auch das Verhaltnis der Schnurkeramik und der Schbn- 

felder Kultur im Arbeitsgebiet auf. Sie treten in 6 Fallen an den gleichen Fundplatzen auf, 

aber mit Ausnahme des Brandgrabes von der Ilammwarte nie in einem Fundkomplex, 

soweit man bei Lesefunden davon sprechen kann. Trotz des engen Nebeneinanders und 

der gegenseitigen Beeinflussung scheinen beide Kulturen zwar in dichter Nachbarschaft, 

aber doch getrennt voneinander gelebt zu haben. Einen Hinweis auf diese Mbglichkeit 

verdanke ich W. Matthias. Diese Hypothese rnuBte anhand neuer, eindeutiger Fund- 

beobachtungen untersucht werden.

Eindeutiger als die Frage nach der Siedlungskonstanz ist die nach der Besiedlungs- 

kontinuitat zu beantworten. Sie ist fur das Neolithikum im Arbeitsgebiet gegeben. Auf- 

grund neuerer anthropologischer Untersuchungen (A. Bach, H. Bach, K. Simon 

1972) kann im mittteldeutschen Raum auch mit einer gewissen biologischen Bevolkerungs- 

kontinuitat gerechnet werden. Die Meinung P. Grimms (1930, S. 129), das Nordharz- 

vorland sei ein Durchgangsland mit haufigem Bevolkerungswechsel gewesen, bedarf sicher 

schon aus diesem Grunde einer Einschrankung.

Zu Fra gen der Siedlungsweise

Zum Hausbau und zur Siedlungsweise in der Quedlinburger Flur kann mangels ausreichen- 

der Fundbeobachtungen und planmaBiger Siedlungsgrabungen kaum etwas ausgesagt wer

den. Sie werden sich aber nicht von den allgemein fur die jungsteinzeitlichen Kulturen 

geltenden Regeln unterschieden haben.

Wir konnen demzufolge als vorherrschende Hausform den Pfostenbau mit Firstdach 

und lehmverputzten Flechtwerkwanden annehmen (Schlette 1958).

Nach den Erfahrungen aus den Siedlungsgrabungen von Wahlitz, Kr. Burg, und Wal

lendorf, Kr. Merseburg, scheint im Neolithikum nicht der Einzelhof, sondern die haufen- 

dorfahnliche Siedlung die Regel gewesen zu sein (Behrens 1973, S, 199). Mit Sied- 

lungen, zu denen mehrere Gehofte gehorten, ist in der Quedlinburger Gemarkung mehr- 

fach zu rechnen. Als mogliche Beispiele seien fur die Linienbandkeramik die Schenken- 

dorfstrafie und das Trogfeld beiderseits des Landgrabens mit 4 Fundstellen auf 1000 m 

Entfernung, fur die Walternienburg-Bernburger  Kultur die grofien Anlagen von der Alten

burg, vom Liebfrauenberg/Petersberg und vom Radelberg genannt.

In den drei letzten Fallen handelt es sich um Hbhensiedlungen, fur die analog zu an

deren Anlagen dieser Kultur aufgrund ihrer Gelandesituation mit Befestigungen gerechnet 

werden muB (Schlette 1948, S. 85). Der ebenfalls bei F. Schlette genannte Moor- 

berg scheidet aus, da wir hier keine Siedlung, sondern ein Graberfeld vor uns haben 

(U. Fischer 1956, S. 94). Eindeutig sichere Spuren fur Wallanlagen lassen sich ober- 

flachlich im Gelande nicht erkennen, wenn auch einige Andeutungen dafiir vorhanden 

sind. Das Plateau der Walternienburg-Bernburger Siedlung auf der Altenburg ist 1898
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aufgeforstet worden und heute mit Hochwald bestanden. Damit sind weitere Untersuchun- 

gen des Gelandes nur begrenzt moglich.

K. Schirwitz (1960, S. 26) vermutet auch fur den SchloBberg eine befestigte 

Hbhensiedlung der Bernburger Kultur. Er fand bei seinen Grabungen im Osten des Such- 

grabens M (Nordseite des ostlichen SchloBhofes) eine Steinpackung, die er als fragliche Tor- 

anlage deutete. Sie kann nach der Fundsituation in die Bronzezeit zu stellen oder aber 

jiinger sein. Sonst kame dafiir nur die Bernburger Kultur in Frage. Im gleichen Zusammen- 

hang erwahnt er auch „seinerzeit noch gut erkennbare Wallreste auf dem Radelberg“, wo 

sich eine Bernburger Siedlung der Stufen II und III befand.

Das Verhaltnis von Siedlung und Graberfeld

Uber den Zusammenhang von Siedlung und zugehbrigem Graberfeld laBt sich nur anhand 

weniger Beispiele etwas aussagen, da im Untersuchungsgebiet in den meisten Fallen ent- 

weder nur Siedlungen oder nur Grabfunde der jeweiligen Kultur nachgewiesen sind.

Die einzige sichere Bestattung der Linienbandkeramik aus der Quedlinburger Ge- 

markung stammt aus einer Siedlung (SchenkendorfstraBe), wo in einer Herdgrube ein 

Kinderschadel beigesetzt wurde. Die Siedlungsbestattung stellt in der Linienbandkeramik 

keinen Einzelfall dar, sondern ist mehrfach belegt (Fischer 1956, S. 28). Geradezu 

eigentiimlich ist sie der Baalberger Gruppe (Fischer 1956, S. 242), aus der ein Beispiel 

dieser Art vom Flugplatzgelande vorliegt.

Das bisher einzige Graberfeld der Waltemienburg-Bemburger Kultur (Moorberg) aus 

dem Arbeitsgebiet weist Formen des Walternienburger und des Bernburger Stils auf. Von 

den 32 aus Grabern geborgenen GefaBen und Fragmenten (darunter 23 Tassen, 6 zwei- 

henklige GefaBe bzw. GefaBe mit durchbohrten Grifflappen und 3 Schalen) entfallen drei 

auf die Stufe Walternienburg I. Ein GefaB ist an den Ubergang von Walternienburg I zu II 

zu stellen. 16 GefaBe verteilen sich auf die Stufe Walternienburg II/Bernburg I, die nach 

U. Fischer (1956, S. 102) eine Kontakterscheinung zwischen beiden Stilen darstellt. 

Unter Bernburg II sind 11 GefaBe einzugruppieren; Bernburg III ist nur durch einen Fund 

reprasentiert.

Wenn wir davon ausgehen, daB ein Graberfeld im Umkreis von etwa 1—2 km von der 

oder den dazugehbrigen Siedlungen zu suchen ist, kamen fur das Graberfeld Moorberg in 

erster Linie die Siedlungsfunde von der SeminarstraBe und vom Husarenstieg in Betracht. 

Sie liegen etwa 800 m entfernt davon und sind in die Stufen Bernburg II und III einzu- 

ordnen. Fur eine Niederlassung von Tragern des Walternienburger Stils fehlt hier bisher 

jeder Hinweis. Er ist, wenn auch nur mit wenigen Funden, fur den 1,5 km entfernten 

SchloBberg zu erbringen. Mbglicherweise hat aber auch die Siedlung in der SeminarstraBe 

schon friiher begonnen. Die Funde von dieser Stelle sind ja nur gelegentlich beim Aushe- 

ben der Fundamente fiir das Direktorenhaus des Seminars 1909 getatigt worden. Auf dem 

Husarenstieg war es ahnlich, so daB nur zwei kleine, willkiirliche Ausschnitte aus dem 

sicher recht groBen Siedlungsareal erfaBt worden sind.

Fiir das Spatneolithikum muB aufgrund der Fundsituation und der nicht ganz ein- 

deutig zu entscheidenden Frage nach der Zuordnung der schnurkeramischen und Schbn- 

felder Lesefunde zu einer bestimmten Fundkategorie auf eine Ausdeutung verzichtet wer- 

den.
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Die okono mischen Verhaltnisse im Neolit hikum 

des Que cl lin burger R a u m e s

Ausschlaggebend fur die Wahl der Anbauftachen war weniger die Bodenqualitat als die 

Bodengunst (Behrens 1973, S. 206), d. h. die Frage, inwieweit die Boden fiir den An- 

bau von Kulturpflanzen geeignet und mit den zur Verfiigung stehenden Geraten zu be- 

arbeiten waren.

Im Raum von Quedlinburg fanden die neolithischen Siedler fiir den Getreideanbau 

giinstige Lofiboden und optimale klimatische Bedingungen vor.

Von den fiir das Neolithikum belegten Getreidearten Gerste, Emmer und Einkorn 

(Matthias u. S c h u 11 z e - M o t e 1 1967, S. 147) ist ini Quedlinburger Flurgebiet 

durch einen Abdruck an einer schnurkeramischen Amphore von der Boxhornschanze das 

Einkorn (Triticum monococcum L.) nachgewiesen (M atthias u. Schultze -Motel 

1967, S. 145). Mahlsteine und Laufer aus Siedlungen der Linienbandkeramik (Schenken- 

dorfstrafie) und der Walternienburg-Bernburger Kultur (Altenburg, Radelberg) deuten 

auf die Weiterverarbeitung des Getreides.

H. I I. M ii 11 e r (1964) untersuchte das Knochenmaterial aus der bandkeramischen 

Siedlung in der SchenkendorfstraBe, die allerdings auch noch von Kulturen des Spatneo- 

lithikums und der Bronze- und Eisenzeit belegt war. Er konnte Reste vom Rind, Schaf 

und Schwein nachweisen. Zwei Metatarsen vom Schaf waren zu Knochenpfriemen ver- 

arbeitet worden. Ebenso land sich eine Geweihhacke aus dem Stangenteil eines Hirsches 

und eine Knochenspitze aus einem Metacarpus gleichfalls vom Hirsch. Rinderknochen 

wurden auch zusammen mit Siedlungsscherben der Linienbandkeramik am Landgraben 

aufgenommen.

In einer Wohngrube der Baalberger Kultur fand K. S c h i r w i t z (Profilheft 2, S. 30) 

Knochen von Schaf, Ziege und Reh. Aus der Walternienburg-Bernburger Kultur sind an 

mchreren Fundstellen (Altenburg, SeminarstraBe) Rind, Schaf, Ziege und Schwein zu be- 

legen. Die zahlreichen Knochengerate dieser Kultur vom Radelberg, von der Altenburg 

und vom Moorberg diirften zum iiberwiegenden Teil ebenfalls aus Knochen von Haus- 

tieren, meist aus den Metatarsen vom Schaf, hergestellt worden sein. Das Brandgrab der 

Schonfelder Kultur von der Flammwarte enthielt neben menschlichem Leichenbrand frag- 

liche Reste vom Schwein (W etzel 1974, Anhang S. 14).

Die Eichenmischwalder boten den Haustieren gute Weidemoglichkeiten. DaB daneben 

auch die Jagd betrieben wurde, beweisen die in den Siedlungen gefundenen Wildtierkno- 

chen. Die Streifzuge fiihrten bis in den Harz. Bereits von den am Nord- und Ostrand sie- 

delnden Bandkeramikern wurde das Gebirge haufig aufgesucht und begangen. Dafiir spre- 

chen fiber 100 Steinbeilfunde (S c h 1 e 11 e 1969 b, S. 43) in den Talern und auf den Hoch- 

Ilachen des ostlichen Unterharzes. Die Wege ins Gebirge fiihrten an den FluBlaufen entlang. 

Im Bodetal drangen die Neolithiker bis zum heutigen Treseburg vor, im Selketal bis zum 

heutigen Magdesprung. Neben der Jagd und der Nutzung als Waldweide dienten die aus- 

gedehnten Walder auch der Holzgewinnung.

Aus den Siedlungen der Jungsteinzeit im Arbeitsgebiet liegen Spinnwirtel und Web- 

gewichte (Altenburg) als Beweise fiir die Textilverarbeitung vor. Zur Bearbeitung des 

Flachses dienten nach E. Lehmann (1931, S. 37) die sogenannten knochernen Hecheln. 

Zwei dieser Gerate wurden auf der Altenburg gefunden. Aus der benachbarten Ditfurter
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Gemarkung (Kreienkopp) liegen Gewebereste vor, die uns fiber das verwendete Material 

und die Webtechnik AufschluB geben (S chiabow 1959).

Wie es scheint, ist trotz der wohl allgemein im Arbeitsgebiet verbreiteten bauerlichen 

Mischwirtschaft mit den beiden Hauptkomponenten Bodenbau und Viehhaltung die wirt- 

schaftliche Struktur einzelner Siedlungen unterschiedlich gewesen. Dabei muB allerdings, 

wie schon wiederholt, einschrankend darauf hingewiesen werden, daB wir es groBtenteils 

mit Lesefunden zu tun haben und damit nur einen zufalligen Ausschnitt aus der gesamten 

Siedlungstatigkeit erfassen.

Ein abweichendes Bild gegenfiber anderen Niederlassungen. der Walternienburg-Bern- 

burger Kultur in der Quedlinburger Flur bietet z. B. die Altenburg. Nur an dieser einen 

Stelle innerhalb der Gemarkung treten gehauft die sogenannten „Schnurrinnenbeile“ auf, 

die wohl am ehesten als Netzsenker zu erklaren sind. Geht man von dieser Funktions- 

deutung aus, fur die auch die unmittelbare Nahe eines Bodearmes spricht, wiirde das auf 

Fischfang hinweisen. Nach der grofien Zahl der Funde zu urteilen, mfifite dieser Erwerbs- 

zweig eine groBe, vielleicht dominierende Rolle fiir die Bewohner der Hohensiedlung ge- 

spielt haben. Nachweise fiir die Fischerei in der Bernburger Kultur sind u. a. durch den 

Fund eines Angelhakens in der Siedlung von Passendorf, Stadtkreis Halle-Neustadt, ge- 

geben (Behrens 1973, S. 189, Abb. 75).

Eine Besonderheit des Fundplatzes Altenburg stellt auch das gehaufte Vorkommen von 

Geraten aus „Wiedaer Schiefer“ dar. Sie sind fiir diese Kultur zwar typisch, aber ihre 

Anzahl ubertrilft die anderer Fundstellen im Arbeitsgebiet weit. Hier wurden 23 Beile und 

Beilbruchstiicke sowie 2 MeiBel gefunden, an anderen Fundstellen dagegen im lliichst- 

fall 3—4. Werkstiicke liegen vom Petersberg und vom SchloBberg vor.

V. Toepfer (1957, S. 215) nimmt nordlich des Harzes, wo sich das Hauptstreuungs* 

gebiet dieser Beile befindet, Werkstatten an, die fiber den ortlichen Bedarf hinaus produ- 

zierten. Eine solche hat in Halberstadt auf den Spiegelsbergen (Brockenbank) gelegen. 

Sollten sich auch fiir die Altenburg noch Werkstiicke und Rohmaterial nachweisen lassen, 

auf das eventuell in der Vergangenheit weniger geachtet worden ist, ware auch hier mit 

einer grbBeren Werkstatt zu rechnen. Das Material gewannen die Trager der Walternien- 

burg-Bernburger Kultur nach Ansicht V. Toepfers aus den FluBschottern und Talauen 

der Harzfliisse.

Fiir die Verarbeitung und Benutzung von Feuerstein gibt es Nachweise in fast alien 

Siedlungen. Daneben wurde in der Quedlinburger Flur Quarzit verarbeitet.

Kultische AuBerungen

Hinweise auf kultische AuBerungen der neolithischen Bevolkerung liegen im Arbeitsgebiet 

mit der Schadelbestattung der Linienbandkeramik in der SchenkendorfstraBe vor. Der in 

einer Zipfelschale beigesetzte und von einem engmundigen, bauchigen Gefafi iiberstfilpte 

Kinderschadel, dem eine zweite Zipfelschale beigegeben war, wird von E. Hoffmann 

(1971, S. 20) als „Opfer im Rahmen einer Fruehtbarkeitsmagie" gedeutet. Eine Parallele 

zum Quedlinburger Befund bildet eine ahnliche Kinderschadelbestattung der Stichband- 

keramik aus Taubach, fiir die D. Kaufmann (1972, S. 277) gleiche Motive annimmt.

Ebenfalls aus der linienbandkeramischen Siedlung in der SchenkendorfstraBe stammt 

ein Tonzylinderbruchstiick mit der Darstellung eines menschlichen Gesichtes (B u t s c h -

9 Jahrb. f. mitteldt. Vorgesch., Bd. 62
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k o w 1935, S. 23). Augen und Mund sind eingeschnitten, wahrend die Nase plastisch ge- 

staltet worden ist. Die Riickseite zeigt eine Spiralverzierung. Als Vergleich fiihrt B u t s c h - 

k o w (1935, S. 23) ein weiteres Bruchstiick aus Mehringen und ein vollstandig erhaltenes 

Exemplar aus Nerkewitz an. Da es sich, wie meistens in der Linienbandkeramik, um die 

Einzeldarstellung eines Menschen bzw. eines menschlichen Gesichtes handelt, wird dem 

Stuck Idolcharakter beigemessen (Q u i 11 a 1960, S. 169).

Im Zusammenhang mit dem Kult konnen auch die Trommeln des Mittel- und Spat- 

neolithikums gesehen werden. Im Arbeitsgebiet sind sie fur die Bernburger Kultur aus den 

Hohensiedlungen des Radelberges und des SchloBberges belegt. H. Behrens (1973, 

S. 227) bringt sie in Verbindung mit Tanzen, eventuell kultischen Charakters. Dafiir spre- 

chen bestimmte Symbolzeichen, die haufig an Trommeln angebracht wurden.

Zusammenfassung

Aufgrund seiner geologisch-topographischen Beschaffenheit stellt das Nordharzvorland 

ein in sich geschlossenes Gebiet dar, das im Siidwesten durch das Gebirgsmassiv des Harzes, 

im Westen durch die Hohenzlige seines nordwestlichen Vorlandes und im Norden durch 

das groBe Bruch begrenzt wird. Nur seine Ostseite offnet sich gegen das mittlere Elbe-Saale- 

Gebiet, aus dem grbBtenteils die kulturellen Einflusse einstromten. Ob der Harz allerdings 

fur die neolithische Besiedlung ein absolutes und unuberwindliches Hindernis war, muB 

heute zumindest stark angezweifelt werden.

Die Besiedlung des Gebietes von Quedlinburg folgt den allgemeinen Tendenzen inner- 

halb dieses Siedlungsraumes. Sie ist wahrend des gesamten Neolithikums relativ dicht — 

auf etwa 100 km2 kommen 116 Fundstellen —, aber nicht so gehauft, daB es dadurch zu 

einer Beeintrachtigung der okonomischen Grundlagen, wie Verknappung landwirtschaft- 

licher Nutzflachen und Rohstoffe, gekommen ware. Die einzelnen Kulturen sind entspre- 

chend ihrer allgemeinen Verbreitung anteilmaBig auch im Arbeitsgebiet vertreten.

Den starksten Niederschlag linden die Linienbandkeramik (24 Fundstellen), die Schon- 

felder Kultur (21), die Waltemienburg-Bernburger Kultur (20) und die Schnurkera- 

mik (17). In ihrem Vorkommen zahlenmaBig geringer reprasentiert sind die Stichband- 

keramik (9 Fundstellen), die Baalberger Kultur (7), die Glockenbecherkultur (7), die 

Kugelamphorenkultur (3) und die Rossener Kultur (4) sowie die Gaterslebener und Jor- 

dansmiihler Kultur (je 1). Dazu kommt ein Fund der sudostlichen Furchenstichkeramik.

Die neolithische Besiedlung bevorzugte die Randhohen des Urstromtales der Bode 

und ist in der Nahe ihrer Zufliisse und Seitentalchen besonders dicht. Die auf den Hohen 

oder in Hanglage angesiedelten Wohnstatten waren gegen die FluBhochwasser und das 

Maandrieren des Bodelaufes gesidiert.

Bandkeramische Siedlungen gibt es im wesentlichen an den Randern der LoBgebiete, 

in leichter Hanglage und Wassernahe, wahrend die Niederlassungen des Mittelneolithi- 

kums vorwiegend auf Hohen liegen. Die Entfernung zum Wasser war durchschnittlich 

etwas grofier. Im Spatneolithikum lieBen sich die Siedler mit wenigen Ausnahmen an 

bereits durch eine der vorhergehenden Kulturen belegten Siedlungsplatzen nieder. .Be

stimmte topographisch oder strategisch wichtige Punkte wurden liber langere Zeitraume 

kontinuierlich von mehreren Kulturen weiterbesiedelt. Aufgrund anthropologischer Unter- 

suchungen wird mit einer gewissen biologischen Bevblkerungskontinuitat gerechnet.
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Zum Hausbau laBt sich mangels entsprechender Funde und Fundbeobachtungen im 

Arbeitsgebiet wenig aussagen, ebenso zur Siedlungsweise. Fur den Radelberg, den Lieb- 

frauenberg, die Altenburg und den SchloBberg kann mit befestigten Hbhensiedlungen der 

Walternienburg-Bernburger Kultur gereehnet werden. Die fruchtbaren LoBboden und das 

warme, niederschlagsarme Klima im Regenschatten des Harzes boten giinstige Vorausset- 

zungen zum Anbau von Kulturpflanzen. Durch einen Kornabdruck ist das Einkorn (Tri- 

ticum monococcum L.) im Gebiet von Quedlinburg nachgewiesen.

Die Eichenmischwalder dienten den Haustieren — belegt sind Rind, Schaf, Ziege und 

Schwein — als Weide. Sie wurden weiterhin zur Gewinnung von Rau- und Brennholz ge- 

nutzt. Die Jagdziige fiihrten in die Taler des Unterharzes. Daneben wurde wahrscheinlieh 

auch Fischfang betrieben.

Spinnwirtel, Webgewichte und Flachslieeheln sind Belege fur eine entwickelte Textil- 

teehnik. Die Steinbearbeitung (Feuerstein, Quarzit, Wiedaer Schiefer, Felsgestein) ging in 

einigen Fallen (Wiedaer Schiefer) mbglicherweise fiber den Bedarf der eigenen Siedlung 

hinaus.

Aus der Linienbandkeramik liegen Anzeichen fiir eine Fruchtbarkeitsmagie im Arbeits

gebiet vor. Im Zusammenhang mit kultischen AuBerungen sind auch die Trommeln der 

Bernburger Kultur zu sehen.

Abschliefiend seien noch einmal die fiir die reiche Besiedlung des Arbeitsgebietes aus- 

schlaggebenden Faktoren zusammengestellt:

1. Giinstige Lage innerhalb des Mittelelbe-Saale-Gebietes, das einen Schwerpunkt neolithi- 

scher Besiedlung darstellt.

2. Geeignete Voraussetzungen durch Relief und Bodenstruktur.

3. Die aus dem Gebirge herabstromende Bode mit ihrem Netz von Zufliissen garantierte 

Wasserreichtum und gute verkehrstechnische ErschlieBungsmoglichkeiten entlang der 

Wasserlaufe.

4. Das Vorhandensein ausgedehnter LoBflachen und optimaler klimatiseher Bedingungen.

5. Der Wald- und Wildreichtum des nahen Harzes lieferte Bau- und Brennholz, wurde als 

Jagdgebiet und Waldweide genutzt.

6. Die Schotterterrassen der Eiszeit bildeten eine sichere Rohstoffbasis zur Gewinnung von 

Feuerstein, Quarzit, Wiedaer Schiefer und Felsgesteinen.
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