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Zwei Kolleklivgraber der Bernburger Kultur aus dem Nordharzvorland

Von Detlef W. M ii 11 e r und Heribert Stahlhofen, Halle (Saale)

Mit Tafeln 1—3 und 22 Abbildungen

In den letzten zwei Jahrzehnten waren aus dem Nordwesten Thiiringens neue und gut 

beobachtete Kolleklivgraber in Mauerkammern bekannt geworden (Feustel und Ullrich 

1965; Feustel 1972), die das Wissen um diese Bestattungsform entscheidend erweiterten 

(Fischer 1956, S. 90 ff.). Nun tratcn auch ini Nordharzvorland ini Jahre 1974 zwei der- 

artige Anlagen zutage. Mil den gut dokumentierten Bcfunden mid der reichen, iiberwie- 

gend keramischen Ausstattung lassen sieh weiterfiihrende Aussagen verbi udon, wobei vor 

allem die an Form und Verzierung der GefiiBe zu kniipfenden Uberlegungen im Mittel- 

punkt der Betrachtung stehen sollen.

Das Kollektivgrab von Derenburg, Kr. Wernigerode, war von den Bodendenkmalpfle- 

gern F. und G. Klatt aus Minsleben entdeckt worden. Sie batten itn westliehen Teil mit 

der Freilegung schon begonnen, die dami unter der Leitung von I). W. Midler fortgesetzt 

wurdeh Die Fundstelle mit dem Flurnamen Lowenberg zeigt sieh als breitgelagerte Ge- 

landezunge mit flacher Kuppe (Mbl. Derenburg 2306 [4131], N 4,3; 0 17,8), die in das 

IIoltemme-Tal hineinstoBt und dort steil abfallt, ohnc allerdings wie der siidostlich an- 

schlieBende Steinkuhlenberg mit seiner befestigten Bernburger Siedlung (Schlette 1964) 

in unmittelbare Wassernahe zu gelangen.

Befunde (vgl. Abb. 1 u. 2):

Unter der nur ca. 0,20 m machtigen Deckschicht, die grofitenteils durch die zur Ent- 

deckung fiihrenden Erdraumarbeiten entfernt war, kam die als Langrechteck mit abgerun- 

deten Ecken ausgebildete Grabgrube zum Vorschein. Sie besaB eine Lange von 9,70 m bei 

einer Breite von 3,80 m, war mit zumeist kleineren Sandsteinen roter und griiner Farbe 

sowie grauer Erde verfiillt und im anstehenden, hart verbackenen Kies recht gut sichtbar.

1 Die Ausgrabung fand am 11. und 12. 6. sowie am 14. und 15. 6. 1974 statt. Neben den 

obengenannten Pflegem waren vom Landesmuseum fur Vorgeschiclite Halle P. Koth, 

U. Sieblist und D. W. Muller sliindig im Einsatz, wahrend E. Scbrotcr und IT. Wiegner nur 

kurzfristig mitwirkten. Die durch die Pfleger unlersuchten Fliichen im Weslteil sind im Ge- 

samtplan als Stbrung gekennzeichnet. Die Stoning am Ostrand entstand beim Greifereinsatz 

wahrend dor Beseitigung 2 m hohcn Abraumes. Die Graining erwies sieh im harten Kiesboden 

als sehr schwierig, die Bergung der zum Teil von der Planierraupe zerdriickten GefiiBe und 

iSkelettreste ging nicht ohne Komplikationen und Substanzverlust vonstatten. Die Anlagc 

wurde zur grabungstechnischen Aufnahme in 8 Quadranten unterteilt, denen in der reinen 

Funddokumentation die Skelette mid GefiiBe zugeordnet sind. Die Funde sind im Landes

museum fiir Vorgeschiclite Halle unter der Inv.-Nr. 75:159, 1—166 eingeordnet.
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Abb. 1. Derenburg. Kr. Wernigerode. Lbwenberg. PlanaufriB und Profilschnitte des Kollektiv- 

grabes

Im Westteil hauften sich im Randbereich groBere Steine, die zumeist sogar hochkant 

standcn, was besonders fiir die Steine einer zweiten tieferen Lage ztilraf. An cinigcn Stel- 

len lagen kleine und groBere Steinplatten auf der Grabsohle, ohne jedoch ein ausgepragtes



Zwei Kollektivgraber der Bernburger Kultur 29

Abb. 2. Derenburg, Kr. Wernigerode. Lbwenberg. PlanaufriB des Kollektivgrabes mil Beigaben 

(Zahlen entsprechen der Katalogbezifferung) und Individuen

Pilaster zu bilden. Hier befanden wir mis dann in einer Tiefe von fast durchgehend 

0,50 bis 0,60 m unter Humusoberkante, lediglich zu der ostlichen Schmalseite und an 

den Liingsseiten war im Randbereich ein deutliches Flacherwerden zu erkennen. Die
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Suchc nach konstruktiven Elementen (Pfostenlocher) blieb erfolglos. Zwei allerdings 

nahezu in der Mittelachse gelegene Grubcn unterschiedlicher GroBe sind trotz fehlender 

datierender Einschliisse dank der horizontal lagernden Skelettreste, Beigaben und eines 

Holzkohlebandes eindeutig als alter anzusprechen. Da fiir diesen Platz cine friihneolitliisdie 

Besiedlung bereits nachgewiesen war (Behrens 1973, S. 260; Sieblist 1977, S. 44 f.) und 

im Grabraum wahrend der Bergung erneut linienbandkeramische Scherben angetroffen 

wurdcn (Abb. 12, 12,13), ist hier ein Zusammenhang wahrscheinlich. Haben wir also da- 

mit nicht die Standspuren ivon Firsttragern vor uns, so verdient die zwischen unterer 

Steinlage und iiuBerer Verfarbungsgrenze befindliche steinfreie Zone Beachtung, die mog- 

licherweise das Negativ vergangener J lolzeleinenle (elwa einer firsttragerlosen flachen 

Zeltdachhutte) darstellt (Abb. 21,1,2). Den Seitenschub des Daches ling dabei die senk- 

recht ausgeschachtete Grabraumwand ab; die Firstverbindung mag mittels einfachen 

Ausklinkens der einen Stamm- bzw. Balkenreihe geschehen sein. Das Langsverkippen 

miiBte allerdings durch eine (oder mehrere) Vertikalstiitze(n), die auch auBerhalb des 

eigentlichen Grabraumes gesessen haben konnte(n), verhindert worden sein, wenn man 

nicht eine Langsverbindung in Art der Leubinger Totenhiitte annehmen mochte (Abb. 21,2). 

Diese Holzkonstruktion wurde ausweislich der durch mehr oder minder Starke Brand- 

einwirkung gezeichneten Skelettreste und einer im ostlichen Grababschnitt befindlichen 

1,30 X 2,20 m groBen ovalen Rotfarbung absichtlich angeziindet und verbrannte voll- 

standig. Offensichtlich hatte man zur Erzeugung einer hohen Entflammtemperatur einen 

groBen HolzstoB errichtet, da sogar der anstehende Kiesboden intensiv bis zu einer Starke 

von 0,25 m gerotet war. In anderem Zusammenhang wurde bereits eine verstreut auf- 

tretende diinne Holzkohlelage erwahnt (vgl. die Profile auf Abb. 1), deren Vorhanden- 

sein gleichfalls Feuereinwirkung signalisiert, wobei das Fehl'en groBerer Mengen und 

kompakter Stiicke ebenso wie die Brandrotung auf eine vollstandig abgelaufene Verbren- 

nung unter starker Luftzufuhr hinweist. Damit verliert die Annahme einer Stein-Erde- 

Abdeckung der holzernen Totenhiitte analog etwa zu gleichartigen thiiringischen Grab- 

statten (Feustel 1965, Abb. 9) an Wahrscheinlichkeit. Auch fiir die Lokalisierung des Ein

gangs bedeutet dies neben der Tatsache des allmahlichen Ansteigens dor Grabsohlc nach 

Osten ein wichtiges Indiz, so daB wir diesen zum Sonnenaufgang orientiert annehmen 

durfen. Ab 0,25 m unter der Ob’erflache und nach Abraumen der oberen Steinlage kamen 

Skelettreste und Keramik zum Vorschein. Wie die Planiibersicht auf Abb. 1 verdeutlicht, 

befinden sich nur ganz wenige Knochen in anatomischem Verband — groBere zusammen- 

hangende Toile des Skelettes sind an keiner Stelle nachzuweisen gewesen. Vielmehr ge- 

winnt man — vornehmlich in den Quadranten II und V — den Eindruck ausgesprochener 

Knochenlager, wobei die jeweils hauptsachlich deponierten Langknochen mehrere In- 

dividuen unterschiedlichen Alters und (oder) Geschlechts reprasentieren (vgl. Abb. 1 und 

Abb. 2). Diese Tatsache, der teilweise iiberraschend stark fragmentarische Zustand der 

Uberreste sowohl des kranialen als auch des postkranialen Skeletts und das Fehlen zu- 

mindest eines (namlich des letztbestatteten) kompletten Individuums scheinen auf die 

Einbringung lediglich der in irgendeiner Art mazerierten Knochen der Verstorbenen hin- 

zudeulen2. Aus den Knochendeponien und auch aus den ansonsten aufscheinenden Grup- 

penbildungen nach Geschlecht und Alter sind wahrscheinlich keine familiaren oder sozio-

2 Eventuell sind auch die in einigen Fallen in bestimmten GefaBen liegenden Knochen 

darauf zuriickzufuhren, so elwa zwei Halswirbel in GefiiB 4 usw.
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logischen Scbliissc zu ziehen, da sieh beziiglich dor Zusammengehorigkeit keine bestimm- 

ten Regeln ergeben. Offenbar spielt hier im Gegensatz zu Dedeleben (A. Bach 1981) und 

zum ohnehin nicht unumstrittenen Niederbosa (FeUstel und Ullrich 1965; krilisch dazu 

u. a. A. Bach und II. Bach 1972, S. 84) der Zufall der Stcrbcabfolge innerhalb der Popu

lation und ('in tins unbekanntes Ordnungsprinzip der „Totengraber" fiir die Lageverhalt- 

nisse die Hauptrolle. Wir verfiigen aber auf Grund zusammenpassender Knochenfrag- 

mente aus den Quadranten V/VI einerseits und VII/VIII andererseits liber einen Hin- 

weis auf die vor Aufbau des HolzstoBes durchgefiihrte Raumung von den vorhandenen, 

allerdings wenigen Bestattungen (A. Bach 1981). Diese geschah jedoch derart fliichtig, 

daB die verbliebenen Reste zu Leichenbrand ausgliihen konnten; sofern man hier nicht 

sogar dem Scheiterhaufcn absichtlich weitere Leichen- bzw. Skelett-Teile iiberantwortet 

hatte. Wahrend im West- und Mittelbereich der Anlage lediglich starke Braunung bis 

Schwiirzung des Skelel(materials zu bcobachlen war, erbrachte der Ostabschnitt nahezu 

ausschlieBlich stark kalzinierte, weiB gebrannte Knochensplilter — ein weiterer Beleg fiir 

die zumindest in diesem Umkreis herrschenden hohen Temperaturen (vgl. auch A. Bach 

1981).

Die Zugehorigkcit der Beigaben — in der Masse handelt es sieh um TongefaBe, da- 

neben treten wenige Flintgerate und cine Geweihnadel auf — zu bestimmten Beisetzun- 

gen bzw. Knochengruppen kann nicht erschlossen werden. Eigenartigerweise vermerken 

wir in der Westhalfte die nahezu doppelte Anzahl der Individuen als im Ostabschnitt, 

wahrend die Zahlenverhaltnisse bei der GefaBanzahl geradezu umgekehrt erscheinen. 

Uberhaupt nehmen die Bestattungen zum Eingang auffallig ab; demgegeniiber gruppiert 

sieh Irdenware in Ftille um die Brandstelle, die so nodi auf diese Weise betont und ge- 

wissermaBen kultisdi erhbht wird. DaB diese abschlieBende GefaBausstattung vor dem 

Einaschern der Anlage stattfand, belegen im Zentrum des Verbrennungsplatzes geborgene, 

sekundar gebrannte Keramikbruchstucke (Nrn. 43, 48, 50). Allerdings betrifft das nicht 

die gesamte im Bereich des Brandherdes aufgefundene Irdenware (z. B. Nrn. 27, 47, 51) 

und auch nicht samtliche Skelettreste. Wahrend die Skelette zunachst nur eine vorlaufige 

anthropologische Bearbeitung erfahren konnten (A. Bach 1981), sollen die Beigaben aus- 

fiihrlich vorgestellt werden.

Fundkatalo g3

1. TonncngefiiB, auf der Schulterlciste senkrecht zweifach durchstodiene, leicht gewellte Griff

lappen, Unterteil mil drei Mehrfachwinkelbandern verziert, H. 5,7, Mdm. 5,3, Bdm. 4,8 

(Abb. 9,6).

2. Trichtertasse mit ticflicgcndcm Henkel, AuBenboden mit Glattspuren, II. 9,0, Mdm. 10,0, 

Bdm. 11,0 (Abb. 7,3).

3. Tasse mit gesacktem Kugelbauch, darauf Rillenband mid Winkelband, Henkel von senk-

3 Die genau lokalisierten GefiiBe und grbBeren Bruclislucke, Geweihnadel und Flintklingen 

sind in dieser Heihenfolge fortlaufend numeriert, wobei die Zahlen denen auf dem vereinfach- 

ten Grabplan entsprechen und auch auf den Abbildungen erscheinen. Angeschlossen sind zwei 

GefiiBe aus dem Einschlag der Plleger sowie samtliche aussagekraftigen Scherben, Feuerstein- 

artefakte, tierische Reste und eine Handmiihle mil Angabe Hirer Fundquadranten. Dcren Zahlen 

sind nicht auf dem Plan verzeichnet. — Alle MaBangaben in den Katalogabschnitten crfolgen 

in cm.
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rediten Doppelkielstichreihen begrenzt, II. 11,9, Dm. 13,4, Mdm. 10,3—10,6, Bdm. 8,,4 

(Abb. 5,3).

4. Trichtertasse, in Henkelhohe Riefenband, H. 6,7, Mdm. 8,0, Bdm. 5,5 (Abb. 6,1).

5. Zweigliedriges TonnengefaB, tiefer, gekerbter Umbruch, dariiber zwei gestochene Winkel- 

bander mit Doppelstichfransen, von senkrecht zweifach durchstochenen Doppelosen mit unte- 

rem RillenabschluB und drei Stichreihen unterbrochen, IT. 7,0, Dm. 7,2, Mdm. 5,5, Bdm. 3,7 

(Abb. 9,3).

6. Trichtertasse (Rest) mit schmalem Henkel, II. 5,4 (Abb. 6,4).

7. Weitmiindiger zweigliedriger Napf, am Umbruch ein Grifflappen, Standplatte, H. 8,5, Dm. 

11,5, Mdm. 10,5, Bdm. 7,5 (Abb. 11,2).

8. Kugelige Tasse, auf dem Bauch Rillenband mit eingeschriebener Winkellinie, Henkel von 

senkrechten Doppelstichreihen begrenzt, II. 9,7, Dm. 10,8, Mdm. 8,0—9,2, Bdm. 5,7 

(Abb. 4,4).

9. Napf mit Griffzapfen, H. 6,3, Mdm. 9,0, Bdm. 6,0 (Abb. 6,3).

10. Bauchiger Napf mit Schulterabsatz und vier Griffzapfen, H. 8,6, Dm. 9,2, Mdm. 7,7, Bdm. 5,2 

(Abb. 8,2).

11. Trichterschale (stark erganzt), H. 8,0, Mdm. 14,5, Bdm. 5,2 (Abb. 7,8).

12. Gerundet-zweigliedriges TonnengefaB, tiefer gekerbter Umbug, dariiber im Abstand Rillen

band mit regelmaBigen Kerben, von senkrecht zweifach durchstochenen Grifflappen, darun- 

ter drei Kerbenreihen, unterbrochen, H. 7,0, Dm. 7,9, Mdm. 6,7, Bdm. 4,0 (Abb. 9,2).

13. Reste eines Tonnen(?)gefaBes, Band aus waagerecht liniengefullten Rechtecken, Bdm. 7,0 

(Abb. 10,3).

14. Bauchige Tasse (stark erganzt), auf dor Schuller (noch?) zwei spitze Griffzapfen, tiefliegende 

Henkel, H. 10,5, Dm. 11,3, Mdm. 9,0, Bdm. 7,0 (Abb. 5,1).

15. Weitmiindiger Napf mit Schulterabsatz, daran asymmetrisch zwei Bandosen, dazwischen 

Sanduhrmuster, ansonsten Wolfszahnmuster, alles mit waagerechten Furchenstichen gefiillt, 

dariiber zwei Stichreihen, H. 11,3, Dm. 17,6, Mdm. 14,5, Bdm. 10,3 (Abb. 11,5).

16. TonnengefaB (stark erganzt), unter Schulterabsatz senkrecht dreifach durchstochene, gewellte 

Grifflappen und Doppelband aus senkrecht furchengeslochenen Fransen, unter den Lappen 

an Rille hangend ebensolche Dreiergruppc; am Bodenansatz Stichreihe, H. 8,0, Dm. 8,7, 

Mdm. 7,8, Bdm. 8,0 (Abb. 10,2).

17. Reste eines Tonnen(?)gefaBes, auf dem Unterteil iibereinander zwei rechtslaufige Tannen- 

zweigmuster, unterbrochen von einem Kamm-Motiv mit Winkelbandaufsatz, Bdm. 5,5 

(Abb. 10,4).

18. Weitmiindiger Napf (stark erganzt) mit Schulterabsatz und senkrecht fast subkutan durch- 

stochener Use, rek. H. 10,0, Dm. 13,2, Mdm. 11,5 (Abb. 11,3).

19. TonnengefaB mit Schulterleiste, daran zwei Furchenstichreihen, durch senkrecht gelochte 

Lappen unterbrochen, und unregelmaBige Sanduhrmuster, H. 7,0, Mdm. 7,5, Bdm. 4,2 

(Abb. 9,7).

20. Kugelige Tasse (stark erganzt), auf dem Bauch Furchenstichband, gegeniiber dem (fehlenden) 

Henkel durchbrochen, H. 7,0, Dm. 8,8, Mdm. 7,4, Bdm. 5,3 (Abb. 3,1).

21. Rest einer steilwandigen Tasse mit Riefenband, erh. II. 6,7 (Abb. 3,2).

22. Weitmiindiger Napf (stark erganzt) mil Schulterabsatz und warzenbegrenzter Use, IT. 6,5, 

Mdm. 9,2 (Abb. 11,1).

23. Steilwandiger Napf mit Griffzapfen, II. 6,0, Mdm. 8,0, Bdm. 5,0 (Abb. 7,1).

24. GefaBrest (Topf oder Tasse) mit (noch) zwei Griffzapfen, erh. II. 7,7 (Abb. 8,4).

25. Bauchiges TonnengefaB mit waagerecht durchlochten Usen und Riefenband, II. 8,0, Dm. 8,3, 

Mdm. 6,7, Bdm. 5,0 (Abb. 9,4).

26. Unterteil einer Trichtertasse mit tiefliegendem Henkel, erh. H. 8,2, Bdm. 8,2 (Abb. 7,5).

27. Reste eines bauchigen Topfes mit Schulterabsatz und (noch) zwei Griffzapfen, rek. FL 7,7 

(Abb. 8,1).

28. Reste einer Trichterschale mit Querbse, erh. H. 5,0 (Abb. 7,2).

29. Bauchiges TonnengefaB mit leichtem Schulterabsatz und dreifach senkrecht durchstochenen, 

gewellten Grifflappen, H. 6,0, Dm. 6,6, Mdm. 5,5, Bdm. 4,5 (Abb. 9,1).

30. Bauchiges TonnengefaB (stark erganzt, Rand fehlt) mit (noch) zwei nebenstandigen Quer- 

bsen, erh. H. 9,3, Bdm. 7,0 (Abb. 9,5).
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31. Tasse (stark erganzt, Rand fehlt) mit leicht gesatteltem Bandhenkel, von Warzen mil an- 

schlieBender plastischer Welle flankicrt, erh. H. 8,5, Bdm. 8,5 (Abb. 4,5).

32. Rest einer Tasse mit leicht gesacktem Kugelbauch, darauf waagerecht Band grober Stiche 

mit unlerer Saumung durch Senkrechtstiche, Henkel von senkrechten Doppelstichreihen 

begrenzt, erh. 11. 9,5 (Abb. 4,2).

33. Trichterschale mit spitz hochgezogenem Griffzapfen, II. 5,7, Mdm. 9,5, Bdm. 5,5 (Abb. 7,6).

34. Unterteil einer Tasse mit schmalem Henkel, erh. H. 6,2, Bdm. 5,0 (Abb. 3,6).

35. Reste einer leicht gebauchten Tasse, Ritzlinienband, gegenilber dem Henkel durch senk

rechten Glattstreifen unlerbrochen, darunter umlaufend senkrechte Fingernagelkerben, in 

Henkelnahe schrage Doppelreihe soldier Kerben, H. 8,7 (Abb. 4,3).

36. TonnengefaB mit schwacher, ticfliegender Bauchung, Schulterabsatz mit dreifach senkrecht 

durchstochenen, gewelltcn Grifflappen und rechtslaufigem Tannenzweigmuster mit furchen- 

gestochener Mittellinie, ebensolchcr BodcnabschluB, dazwischen zwei Reihcn senkrechter 

Tannenzweigmuster ohne Mittellinie, unter den Griffen auseinaridergezogen, H. 8,0, Dm. 8,3, 

Mdm. 6,5, Bdm. 6,0 (Abb. 10,1).

37. Zweigliedriger Napf, auf dem tiefliegenden Umbruch breite Griffleistc, Miindung stark ver- 

zogen, H. 8,0, Dm. 10,3, Mdm. 9,0, Bdm. 6,0 (Abb. 11,4).

38. Kugelige Tasse mit tiefliegendem, von spitzen Warzen begleitetem Henkel, AuBenboden 

mit eingeglattetem Kreuz, H. 9,0, Dm. 11,8, Mdm. 11,3, Bdm. 6,5 (Abb. 4,1).

39. Steilwandige Tasse mit warzenbegleitetem Henkel, H. 7,0, Mdm. 8,0, Bdm. 4,7 (Abb. 7,4).

40. Becherarliger Topf mit zwei asymmetrischen Zapfen, H. 10,3, Dm. 10,6, Mdm. 8,8, Bdm. 

7,0 (Abb. 8,3).

41. Zweigliedrige Tasse mit tiefliegendem Umbruch, obcrer Henkelansatz in schmale Leisten 

auslaufcnd, Band aus feinen Furchenstichlinien, H. 11,0, Dm. 11,4, Mdm. 9,5, Bdm. 7,0 

(Abb. 3,3).

42. Becherartiges GefiiB mit warzenbegleiteter Querosc, im Abstand weitere Warzen, H. 9,8, 

Dm. 11,7, Mdm. 11,0, Bdm. 7,5 (Abb. 8,5).

43. Reste einer bauchigen Tasse mit warzenbegleitetem Henkel, sekundar gebrannt, verzogen, 

rek. H. 11,5, Bdm. 4,5 (Abb. 3,7).

44. Schragwandige, leicht gebauchte Tasse mit tiefliegendem Henkel, IL 8,0, Mdm. 13,0, Bdm.

9.5 (Abb. 6,6).

45. Reste eines TonnengefaBes mit leichtem Schulterabsatz und zweifach senkrecht durchstoche

nen Grifflappen, darunter zwei unsaubere Wellenbander und Reihe stehender Dreifach- 

bogen, unter den Griffen unlerbrochen und abgewandelt, rek. H. 10,5, Dm. 9,8, Bdm. 6,5 

(Abb. 10,6).

46. TonnengefaB (stark erganzt) mit zweifach senkrecht durchstochenen, gesattelten Grifflappen, 

darunter Kammuster aus feinem Furchenstich, ebenso zwei Winkelbander mit Punktreihe 

als Trennung, H. 7,1, Mdm. 6,2, Bdm. 6,0 (Abb. 10,5).

47. Rest einer Tasse mit leichtem Schulterabsatz und Usenhenkel, erh. II. 7,5 (Abb. 3,4).

48. Scherben eines GeftiBes mit leichtem Schulterabsatz, darunter fein furchengestochcnes Leis 

terband und Winkelband (evil. Rest eines weilmundigen Napfes, vgl. Nr. 15), sekundar ge

brannt (Abb. 11,6).

49. Tasse (stark erganzt), von Randlippe bis Boden greifender Henkel, H. 6,5, Mdm. 9,0, Bdm.

7.5 (Abb. 3,5).

50. Steilwandige, leicht geschweifte Tasse (stark erganzt) mit von spitz hochgezogenen Lappen 

begleitetem Henkel, breites Rillenband, durch senkrechte Glattstreifen unterbrochen, dar

unter Winkelband, sekundar gebrannt, H. 11,4, Mdm. 13,0, Bdm. 7,5 (Abb. 5,2).

51. Trichtertasse (erganzt), H. 8,0, Mdm. 13,5, Bdm. 8,5 (Abb. 6,5).

52. Teil einer Geweihnadel, Rechteckkopf mit drci in senkrechter Reihe angebrachten Bohrun- 

gen und dichter Griibchenzier, Schaft abgebrochen, erh. L. 7,6, Br. 2,5 (Abb. 12,16).

53. Flintklinge, rechte Kante retuschiert, Bulbus, L. 7,0, Br. 2,2, St. 0,5 (Abb. 12,1).

54. Spitze Flintklinge, linke Kante retuschiert, Basis abgebrochen, erh. L. 5,4 (Abb. 12,2).

55. Kraquellierte spitze Flintklinge, L. 4,7 (Abb. 12,3).

56. Dicker Flintabschlag, retuschiert, L. 3,0 (Abb. 12,4).

57. Reste einer Tasse mit Trichtcrmundung und tiefliegendem Bauch mit Umbruch, zwischen 

dachformiger Schulterleisle mit linkslaufigem furchengestochenem Tannenzweigmuster und

Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 63
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dem ebenso verzierten Umbruch silzt gesattelter Henkel, erh. H. 6,8, Dm. 9,4, Mdm. 9,5 — 

Quadranten III/IV (Einschlag der Pfleger) (Abb. 12,17).

58. Kleine Trichterschalc mit Teilwellenrand (stark erganzt) und Standplatte, H. 6,5, Mdm. 9,0, 

Bdm. 5,5 — Quadranten 111/IV (Einschlag der Pfleger) — (Abb. 7,7).

59. Obertcil einer Trichtertasse, rek. II. 6.7, Mdm. 12,0 — Quadrant III (Einschlag der Pfleger) — 

(Abb. 6,2).

60. Randstiick eines groBen Topfes mit konischem Hals — Quadrant HI (Einschlag der Pfle- 

gcr) - (Abb. 12,15).

61. Wandsliick, Schulterabsatz mil Rille, daran Winkelband — Quadrant III — (Abb. 12,8).

62. Wandstiick mit plastischer Welle, wohl Henkelfortsatz — Quadrant HI — (Abb. 12,9).

63. Randstiick eines TonnengefaBes mit zweifach senkrecht durchstochenen Grifflappen, Reste 

von Rillenzier — Quardrant IV — (Abb. 12,10).

64. Wandsliick mit slichbegleitetem Rillenband — Quadrant IV — (Abb. 12,11).

65. 2 Wandstucke der Linienbandkeramik — Quadrant IV — (Abb. 12,12,13).

66. Wandsliick mit rillengefiilltem Band — Aushub — (Abb. 12,14).

67. Flinlklinge, L. 4,3, Br. 1,4, St. 0,45 — Quadrant IV — (Abb. 12,5).

68. Flinlklinge, L. 3,4, Br. 1,0, St. 0,35 — 0,5 — Quadranten IH/IV — (Abb. 12,6).

69. Klingenendkratzer, Gebrauchsglanz, L. 2,9, Br. 2,4, St. 0,9 - Quadranten IH/IV - (Abb. 

12,7).

70. Bruchstiick einer Handmiihle, erh. L. 20.0 — Quadrant IV.

71. ReiBzahn eines Hundes — Quadrant III.

72. Molar eines Rindes — Quadrant IV.

73. Femurgelenkkopf vom Rind — Quadrant V.

Im Sommer und Herbst 1974 konntc auf dem Rendelberg in Dedeleben, Kr. Halber

stadt (Mbl. 2163 [3931], W 17,1; S 15,1 cm), cin Kollektivgrab der neolithischen Bern- 

burger Kultur untersucht werden.4 Die Fundstelle liegt im ostlichen Ted von Dedeleben 

aid' dem Plateau des Rendelbergcs, unmittelbar am Rande des rccht steil abfallenden 

Siidhanges dieser Anhohe. Im Bereich der Fundstelle wird dor anstehende schneeweiBe 

Sandsteinfelscn von ,einer etwa 30 bis 45 cm starken Humusschicht iiberlagert, die in 

ihrem unteren Teil in tonigen Lelnn iibergeht, Noch uni die Jahrhundertwende wurde 

Sandstein zur Gewinnung von Stubensand an verschiedenen Stellen des Rendelberges 

abgebaut. Die im siidwestlichen Teil der Grabanlage vorgel'undene moderne Eingrabung 

geht vermutlich auf diese Stubensandgewinnung zuriick (Abb. 15A—B).

Nach Entfernung der etwa 0,30 m starken Humusschicht wurde eine trapezformige 

6.60 m lange mid 3,50 m breite Steinpackung freigelegt (Abb. 13), die sich bei der weite- 

ren Untersuchung als Mauerkammergrab entpuppte. Die westostlich orientierte Grab

anlage war etwa 0,60 m in den Sandsteinfelscn eingetieft worden und mit einer aus Sand- 

steinplatten und schweren Gerollen crrichtelen, durchschnittlich 0,50 m hohen und 0,30 m 

starken Mauer eingefaBt. Die ostliche Giebelscite war olfen, ihr war auBerhalb der Ein- 

liefung ein durch zwei kurze Mauerstucke gebildeter Gang vorgesetzt worden. Die Ge-

4 Ausgelost wurde die Untersuchung dieses Objektes durch die Aufmerksamkeit des zu- 

slandigen ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers O. Kruger, der in einem Schrebergarten (Par- 

zelle Wil Hing) an dieser Stelle mehrfach hochgepfliigle Scherben und verkohlte Knochenrestc 

land. In einem Suchschnitt enldeckte er bereits in der mit Sandsteinplalten abgedecktcn, etwa 

0,30 in starken Brandschicht vier durch Feuereinwirkung stark deformierte Bernburger GefaBe.

Die Untersuchung wurde unler Lcitung von H. Stahlhofen durchgefiihrt. Als Helfer beteilig- 

ten sich an der Grabung O. Kruger und dessen Schulerarbeilsgemeinschaft „Junge Archaologen“. 

Allen Beteiligten sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. — Die Funde liegen unler 

der Inv.-Nr. 76:210 im Landesmuseum Halle.
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Abb. 3. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigabcn aus dem Kollektivgrab vom Lowenberg. Die je- 

weils fainter der Abbildungsunternummer in Klammern gesetzte Zahl entspricht der Katalog- 

bezifferung bzw. der auf Abb. 2. 1 (20), 2 (21), 3 (41), 4 (47), 5 (49), 6 (34), 7 (43). 1:2
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Abb. 4. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Lowenberg. 1 (38), 

2 (32), 3 (35), 4 (8), 5 (31). 1:2
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Abb 5 Derenburg Kr. Wernigerode. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Lowenberg. 1 (14), 

2 (50), 3 (3). 1:2
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Abb. 6. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Lowenberg. 1 (4), 

2 (59), 3 (9), 4 (6), 5 (51), 6 (44). 1:2
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Abb. 7. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigabcn aus deni Kollektivgrab vom Lbwenbcrg. 1 (23), 

2 (28), 3 (2), 4 (39), 5 (26), 6 (33), 7 (58), 8 (11). 1:2
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Abb. 8. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Lbwcnberg. i (27), 

2 (10), 3 (40), 4 (24), 5 (42). 1:2

samtkonstruktion dor Anlage machte deutlich, daB es sich hierbei nur um den Eingang 

in die Grabkammer handeln konnte. Im Bereich dieser Eingangszone war das sons! steile 

Eintiefungsprofd auffallend abgeschragt und relativ flach gehalten. Von bier ab neigte 

sich die Eintiefung kaum merklich mid erreichte etwa ini Mittelteil ihre tiefste Steile. Im 

westlichen Toil verflachte die Grubensohle allmahlich wieder, trotzdem war nicht zu
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Abb. 9. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Lowenberg. 1 (29), 

2 (12), 3 (5), 4 (25), 5 (30), G (1), 7 (19). 1:2
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Abb. 10. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigaben aus dem Kolleklivgrab vom Lowenberg I (36) 

2 (16), 3 (13), 4 (17), 5 (46), 6 (45). 1:2
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Abb. 11. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Lowenberg. 1 (22), 

2 (7), 3 (18), 4 (37), 5 (15), 6 (48). 1:2
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Abb. 12. Derenburg, Kr. Wernigerode. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Lowenberg. 1—4 

(53-56), 5—7 (67-69), 8-14 (61-66), 15 (60), 16 (52), 17 (57). 1:2
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Abb. 13. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Rendelberg. PlanaufriB des Kollektivgrabes
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ubersehen, dafi dieser weslliche Ted tiefer eingegraben war als der ostliche. Die obere 

Schicht der Steinpackung setzte sich aus Steinplatten unterschiedlicher GroBe zusammen 

mid war leicht kuppelformig gewolbt. Die groBlc Konzentration der Steinplatten verlief 

parallel mit der Langsachse des Grades mid brack in der Eingangszone spontan ab. Diese 

obere Steinschiclit mnB direr Struklur entsprechend als Versturzmasse der einstigen Dach- 

abdeckung gedeutet werden, die durch Feuer zerstort worden ist und infolge des grofien 

Gewiclites nach innen einrutschte. Dieser Vorgang erklart auch die Anhaufung der Stein

platten hauptsachlich in der Mittellinie des Grabraumes. Das auffallige Fehlen der Stein

platten in der Eingangszone kann ein Hinweis dafiir sein, daB dieser Teil der Grab- 

kammer einschliefilich des Gangansatzes nur durch eine holzerne Dachkonstruktion 

geschiitzt war. Zwischen diesen Reston dor ehemaligen Dachabdeckung fanden sich an ver- 

schiedenen Stollen, fiber die gauze Schicht verbreitet, feslgebrannle langliche und im 

Querschnitt zumeist dreieckigo Lehmstiicke mit den Abdriicken (Abb. 20,2,3) starker 

Spallhblzer, die ollensichllich Fragmente des Dichiungsverslriehes des ehemaligen Daehes 

darstellen. Auffallend war, dafi fast alle diese Lehmstiicke in Nord-Siid-Richtung, d. h. 

parallel zu den Schmalseiten des Grabes lagen. Die eindcutige Lage dieser Lehmfragmente 

vcrrat unverkennbar die holzerne Dachkonstruktion, von der das gesamle Kollektivgrab 

einmal iiberspannt gewesen ist.

Ehestens ist nach den geschilderten Befunden an eine flache Lage aus geviertelten 

Stammen zu denken. Die erhaltenen Kantholznegative bezeugen neben der zimmer- 

mannstechnischen Fertigkeit der Erbauer die Verwendung von Balken, die eventuell als 

Auflieger im Eingangsbereich und auf der Schmalseitenmauer (aus Stabilitatsgriinden?) 

dienten (Abb. 20,1).

Unterhalb dieser Versturzmasse war die ganze Grabeintiefung mit Brandschutt und 

Asche gefiillt. Diese Brandschicht war in ihrer ganzen Ausdehnung durchweg mit zahl- 

reichen Skelettfragmenten und Scherben durchsetzt. Stellenweise, besonders aber im Be- 

reich der Eingangszone, war die sonst tiefschwarze Brandschicht stark rotlich verfarbt 

oder wechselte mit staubiger grauweiBer Asche ab. Im unteren Teil dieser Schicht war 

die Verbrennung des Skelettmaterials bereits bis ins Stadium des Leichenbrandes fort- 

geschritten. Die Skelettreste lagen vollig zusammenhanglos und vollig zerstiickelt in der 

Brandschicht (Abb. 13 u. 14), nur oberhalb, also unmittelbar unter der Abdeckung, fan

den sich an verschiedenen Stellen Skelettreste mit nur oberllachlicher Brandeinwirkung. 

Es handelt sich nach Aussage des Anthropologen um mindestens 23 Individuen (A. Bach 

1981). Der iiberwiegende Teil der aus der Brandschicht geborgenen Scherben stammt von 

grober, unverzierter und dickwandiger Siedlungskeramik und war entweder stark durch- 

gliiht oder durch die Hitze deformiert. Die Gesamtmenge dieses keramischen Materials 

betragt etwa 130 kg. Die auBerordentlich groBe Einwirkung des Feuers hatte auch sonst 

unubersehbare Spuren hinterlassen. So waren an mehreren Stellen Steinc der Einfas- 

sungsmauer und auch der anstehende Sandstein auf der Grabsohle rbtliehbraun verfarbt 

und festgebacken.

Im ostlichen Teil des Kollektivgrabes war an der Innenseite der nordlichen Ein- 

fassungsmauer mit groBen aufrechtstehenden Steinplatten und Gerollen eine etwa 

0,80 X 0,80 m groBe Kammer angebaut worden. Die neolithischen Erbauer hatten die 

llohlraume und Fugen der Kammereinfassung mit grofieren senkrecht stehenden Kera- 

mikfragmenten verstellt bzw. abgedichtet. Auch der Boden dieser Kammer war mit 

grofien, nicht zusammengehorigen Scherben in gleicher Weise locker ausgelegt. In der
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Abb. 14. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Rendelberg. PlanaufriB des Kollektivgrabes mit Beigaben 

(Zahlen und Buchstaben entspreehen der Katalogangabe) und Individuen
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Abb. 15. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Rendelberg. Profilschnitte durch Kollektivgrab

Mitte der Kammer standen dicht nebeneinander vier GefaBe auf diesem Scherbenpflaster. 

Unmittelbar neben dieser GefaBgruppe, teilweise schon auBerhalb der Kammer, lagen 

geordnet niedergelegt mehrere stark angekohlte menschliche Langknochen (Taf. 1,2). 

Audi dieser ganze Komplex war von der Brandschicht vollig iiberdeckt, selbst die GefaBe 

waren randvoll mit Asche gefiillt. Die Tatsache, dafi menschliche Skelettreste geordnet 

niedergelegt vorgefunden warden, widerspiegelt wichtige Details aus dem Bestattungs- 

kult der Bernburger Kultur. Sicherlich warden nur die Skelette der Verstorbenen bzw. 

deren Leichenbrand in diesem Totenhaus beigesetzt. Eine ahnliche, wenn auch teilweise 

zerstorte Kammer konnte im Westteil untersucht werden. Diese ebenfalls quadratische 

Kammer war freistehend fur sich errichtet and nicht an die Einfassungsmauer angelehnt 

worden. Neben Skelettresten konnten aus ihr zwei GefaBe geborgen werden, die auf der 

Miindung standen. Die Reste von drei weiteren Kammern konnten in der Mitte der 

Grabanlage nebeneinanderliegend nachgewiesen und untersucht werden. Wahrend diese 

Einbauten mit Steinkisten vergleichbar sind, wurde im Ostteil des Kollektivgrabes eine 

Kammer entdeckt, die 0,25 bis 0,30 m in den anstehenden Sandstein eingetieft und mit 

schweren Steinplatten und Gerollen umstellt und abgedeckt war. Im Profit zeigten sich 

deutlich nach unten verjiingende Ausbuchtungen, die als Spuren von Werkzeugen ange- 

sehen werden miissen. Demzufolge benutzten die neolithischen Erbauer flit diese Arbeit 

wohl runde spitze Gerate von etwa 0,04 bis 0,08 m Durchmesser. Die ganze Kammer war 

bis an den Rand mit staubiger rotlich-grauer Holzasche gefiillt. Der Innenraum, einschliefi- 

lich der Steinumstellung, war durch die Feuereinwirkung ziegelrot verfarbt und festge- 

brannt. Die Profile zeigten stellenweise Brandrisse, auBerdem waren einige Gerolle der
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Einfassung zerhorsten. Auf der Kammersohle lag einc vollig durchgliihte, ziegelrot ver- 

fiirbte, aber sonst gut erhaltene Tasse (Abb. 18,2). Oberhalb der Eintiefung, aber noch 

im Bereich der Steinumsetzung, land sich ein weiteres GefaB. Nach Lage der Dinge muB 

angenommen werden, dafi die vier vor der amtlichen Grabung geborgenen GefiiBe ebon- 

falls aus den Reston von ehemaligen Kammern stammen. Ihre Lage war festgehalten 

worden und konnte in den Grabplan iibernommen werden (Abb. 13 u. 16).

Weder in der Grabkammer noch auBerhalb gelang der Nachweis von Pfostenlochern 

oder ahnlichen Verfarbungen. Sic waren in dem fast schneew.eiBen Sandstein unbedingt 

erkannt worden.

Obwohl aus der Brandschicht 130 kg Seherben vorliegen und dieses Material ab- 

schnittsweise geborgen und ausgcwertet wurde, konnten koine Zusammenhange fest- 

gestellt werden. Trotz der Vielzahl an Seherben war es nicht moglich, auch nur ein ein- 

ziges SiedlungsgefiiB vollstiindig zusammenzusetzen. Es besteht der Verdacht, daB die 

Keramik bereits in zerstortem Zustand in das Grab kam und diese Sitte ebenfalls als Be- 

standteil des Totenkults angesehen werden muB. Es handelt sich um Teile von etwa 25 bis 

30 groBen SiedlungsgefaBen, darunter mehrere mit einem Miindungsdurchmesser von 

0,40 m und mehr. EinschlieBlich der Keramik aus den Kammern bzw. Kammerresten 

liegen insgesamt 44 vollstandige bzw. erganz- oder rekonstruierbare Fragmente kleinerer 

und verzierter GefiiBe vor. Seherben der moisten GefiiBe waren uber mehrere Quadrat

meter verstreut.

Aus der Brandschicht wurden auBer den menschlichen Skelettresten und der Kera

mik stark angekohlte Reste eines Rinderunterkiefers mit fiinf Zahnen, eine Silexklinge 

sowie eine bearbeitete Knochenplatte geborgen. Diese aus einem groBen Tierknochen 

geschnittene Platte stellt vermutlich ein Ualbfabrikat dar.

Fundkatalog

Suchschnitt Kruger, Standort der GefaBe im Grabplan mit I bis IV markiert.

I Unterteil einer bauchigen Tasse, unter feinem Furchenstichband ebensolches Winkelband, 

am und gegeniiber dem Henkel unterbrochen, durch Sekundarbrand deformiert, erh. II. 9,8, 

Dm. 14,6, Bdm. 8,2 (Abb. 16,3).

II Bauchige Tasse (Halfte erhalten), unter Furchenstichlinie umlaufendes Schachbrettmuster, 

darunter Winkelband, durch Sekundarbrand deformiert, H. 11,7, Dm. 18,2, Mdm. 16,4, 

Bdm. 9,8 (Abb. 16,2).

III Trichterschale, auf der Randinncnseite streckenweise Fingertupfen, Sekundarbrand, H. 12,4, 

Mdm. 22,4—24,5, Bdm. 10,2 (Abb. 16,4).

IV Weitmiindiger Napf mit Tunnelose und Schulterabsatz, links neben der Use kurze Stich- 

linie, H. 6,8, Dm. 11,6, Mdm. 9,8, Bdm. 6,9 (Abb. 16,1).

GefiiBe, deren genauer Standpunkt festliegt; im Planum mit den Buehstaben von a bis k bezeich- 

net.

a Tasse mit Schulterabsatz, darunter furchengestochcnes linkslaufiges Tannenzweigmuster und 

eine Reihe stehender Dreieckc, am Henkel unterbrochen, H. 9,8, Dm. 18,8, Mdm. 12,3, 

Bdm. 7,1 (Abb. 17,7).

b Weitmiindiger Napf mit Schulterabsatz und Tunnelose, auf der Schulter dreifaches Band 

aus Stichreihen, darunter furdiengeslochcnes Winkelband, beide zweimal durch senkrechte 

furchengestochene Leitcrbander, das unlere Muster zusatzlich zweimal durch senkrechte 

Tannenzweigmuster unterbrochen, II. 11,2, Dm. 16,5, Mdm. 13,5, Bdm. 7,5 (Abb. 17,2).

c Kugelige Tasse mit tiefliegendem Henkel, umlaufend gerilltes Wolfszahnmuster, waagerechte

4 Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 63



50 Muller, Detlef W. und Hcribert Stahlhofen

Rillenfiillung, Henkel von senkrechten Stichreihen begrenzt, H. 12,6, Dm. 15,0, Mdm. 13,5, 

Bdm. 7,8 (Abb. 17,3).

d Tasse mit Kugelbauch und abgesetztem konischem Hals, auf der Schulter in Abstanden 

fiinf vertikale Rippen, H. 12,3, Dm. 13,9, Mdm. 12,2, Bdm. 6,5 (Abb. 17,5).

e Weitmiindiger zweigliedriger Napf, auf Umbruch asymmetrisch zwei Usen, dazwischcn un- 

ter Winkellinie zwei gegenlaufige Keilstichreihen und waagerechte Furchenstichgruppen, 

ansonsten unler Keilstichreihen stehende, waagerecht gefiillte Dreiecke, schrage Verbindung 

zur Use, H. 11,3, Dm. 17,3, Mdm. 16,7, Bdm. 10,4 (Abb. 17,4).

f Schragwandiger Napf mit senkrecht durchstochenem Grifflappen, II. 9,3, Mdm. 10,6, Bdm. 

5,8 (Abb. 17,1).

g Kugelige Tasse mit konischem Oberteil, zwei furchengestochene umlaufende Bander, H. 14,2, 

Dm. 14,0, Mdm. 10,7, Bdm. 7,2 (Abb. 17,6).

h Schragwandiger Napf mit Use, H. 6,4, Mdm. 9,0, Bdm. 6,3 (Abb. 18,4).

i Weitmiindiger Napf mit kleiner Use unter dem Schulterabsatz, H. 7,2, Dm. 12,1, Mdm. 9,9, 

Bdm. 8,2 (Abb. 18,1).

k Tasse mit grobem Furchenstichband, an zwei Stellen sowie am Henkel unterbrochcn, sekundar 

ziegelrot gebrannt, H. 8,9, Dm. 10,9, Mdm. 9,0, Bdm. 6,2 (Abb. 18,2).

Das folgende Material wurde aus Scherbcn zusammengesetzt, die vbllig zusammenhanglos in 

der Brandschicht verstrcut lagen.

1 Weitmiindiger zweigliedriger Napf mit geschweiflem Oberteil und leicht gebauchtem Unter- 

teil, asymmetrisch zwei Usen, dazwischen furchengestochenes Schachbrcttmuster, oben be- 

grenzt durch halbiertes Tannenzweigmuster mit furchengestochenem Mittelgrat, ansonsten 

furchengestochenes Winkelband mit ebensolcher Begrenzung, H. 8,2, Dm. 15,5, Mdm. 14,7, 

Bdm. 7,7 — Abschnitt 1 (Abb. 18,6).

m Trichternapf mit Grifflappen, H. 6,0, Mdm. 13,2, Bdm. 8,1 — Abschnitt 1 (Abb. 19,7).

n Reste eines Topfes mit Schulterabsatz, erh. H. 9,8, Dm. 12,8, Bdm. 7,3 — Abschnitt 1 

(Abb. 19,4).

o Weitmiindiger Napf mit leichtem Schulterabsatz und Henkelose, umlaufendes linkslaufiges 

Tannenzweigmuster, am Henkel unterbrochcn, darunter furchengestochenes Band aus han- 

genden, waagerecht gefiillten Dreiecken, deren Spitzen die eines Winkelbandes beriihren, 

H. 12,5, Dm. 18,8, Mdm. 15,0, Bdm. 9,3 — Abschnitte 1, 2, 5 (Abb. 18,7).

p Oberteil eines weitmiindigen Napfes mit leichtem Schulterabsatz und Henkelose, umlaufend 

linkslaufiges furchengestochenes Tannenzweigmuster, darunter ebensolches Winkelband in 

Zweier- und Dreiergruppen, H. 9,8, Dm. 14,8, Mdm. 13,0 (Abb. 18,3).

q Unterteil einer Tasse, Bdm. 5,8 — Abschnitte 4,5 (Abb. 19,8).

r Reste einer schragwandigen Tasse, H. 6,2, Mdm. 11,1, Bdm. 6,4 — Abschnitte 4, 5 (Abb. 

19,6).

s Rest einer Tasse, an unterbrochenem Furchenstichband hangen ebensolche Girlanden, rek. 

Mdm. 9,3 - Abschnitt 5 (Abb. 19,5).

t Scherbcn eines bauchigen Topfes mit Schulterabsatz und warzenbegleitetem Henkel (fehlt), 

auf der Schulter Gruppcn grober waagerechter Stiche — Abschnitt 4 (Abb. 19,1).

u Scherbcn eines bauchigen Topfes mit Schulterabsatz, darauf umlaufend Dreieckstichc, Zap

fen, erh. H. 11,8, rek. Mdm. 9,5 — Abschnitt 4 (Abb. 19,3).

v Scherben eines weitmiindigen Napfes mit leichtem Schulterabsatz und Usenhenkel, dort 

Tannenzweigmuster obne Mittellinie, darunter furchengestochenes breites Winkelband — 

Abschnitte 4, 5 (Abb. 18,5).

w Schulterstiick eines SiedlungsgefaBes mit Henkel — Abschnitt 1.

x Flintklinge, Kanten mit Gebrauchsretusche, Bulbus entfernt, erh. L. 6,5, Br. 3,2, St. 0,6 cm — 

Abschnitt 1 (Abb. 19,2).
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Abb. 16. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Rendelberg (Such- 

schnitt). Die romischen Ziffern bzw. Buehstaben fainter der Abbildungsunternummer ent- 

sprechen der Katalogangabe bzw. dencn auf Abb. 13 und 14. 1 (IV). 2 (II), 3 (I), 4 (III), ca. 1 :3
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Abb. 17. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Rendelberg. 1 (f), 

2 (b), 3 (c), 4 (e), 5 (d), 6 (g), 7 (a), ca. 1:3
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Abb. 18. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Rendelberg. 1

2 (k), 3 (p), 4 (h), 5 (v), 6 (1), 7 (o). ca. 1:3



54 Miiller, Detlef W. mid Heribert Stahlhofen

Abb. 19. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Rendelberg. 1 (t), 

2 (x), 3 (u), 4 (n), 5 (s), 6 (r), 7 (m), 8 (q). ca. 1:3, Flintklinge 1:2

Das iibrige keramische Fundgut wird nicht abgcbildet; Formen und Motive halten sich 

im Rahmen des Bekannten. Bei dem verzierten Material zeigt sich das schon bemerkte 

auffallige Vorherrschen der feinen Furchenstichmuster. Der hohe Anted an derbwandiger 

Siedlungsware fand bereits Erwahnung.

Die Auswertung der in Dedeleben und Derenburg erhobenen Funde und Befunde in 

bautechnischer Hinsicht fiihrt zu interessanten Ergebnissen. Zunachst gehbren beide An- 

lagen trotz aller augenfalligen Unterschiede zu einer dutch nichtmegalithische Bauweise 

und Kollektivbestattung zusammengeschlossenen Gruppe, die in Thiiringen ihren Schwer- 

punkt besitzt, abet bis in das nbrdlichc Harzvorland streut (Fischer 1973, S. 54).

Die Trapezform der Mauerkammer von Dedeleben laBt bei gleichzeitigem Fehlen von 

Pfostenstandspuren oder ahnlichcn funktionellen Elementen als Abdeckung ehestens eine
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flache Holzlage vermuten, die nach den erhaltenen Bewurfbrocken aus Spaltholzern mil 

Lehmverstrich bestanden haben diirfte (Abb. 20,1). Der ostlichen Sclimalseite war ein 

kurzer Gang vorgesetzt, der im Gegensatz zum eigentlichen Grabraum ohne zusatzliche 

Steindecke geblieben sein muB, abet durchaus einen holzernen Aufbau getragen haben

Abb. 20. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Rendelberg. 1: Rekonstruktion der Dachauflage nach dem 

gebrannten Lehmverstrich (2,3). ca. 2:3

kann (vgl. Feustel und Ullrich 1965, Abb. 10). Trapezbauten mit Gangansatz stellen ver- 

mutlich in anderem Material nachempfundenc megalithische Kammern dar, was einen 

Vergleich z. B. mit der bereits heimisch iiberformten Rampenkiste von Brachwitz, Orts- 

teil Hohen, ini Saalkreis herausfordert (Schrickel 1966 b, Taf. 9,3). Die innere Kanimc- 

rung findet ihre Vergleiche im megalithischen wie im pseudomegalithischen Trichterbecher- 

kreise (Schuldt 1972; Niklasson 1925, Abb. 74), was fiir die nun auch in Derenburg ver- 

mcrkte Gebeindeponierung gleichsinnig zutrill't (Schuldt 1972, S. 73 f.; Grimm 1930, 

S. 153). Sowohl fiir die Konstruklion des Holzdaches als auch fiir das rituelle Abbrennen 

konnen wiederum nordisdie Analogicn beigebracht werden (Jurgensen 1977, S. 9), ob- 

wohl in Einzelheiten Abweichendes zu konstatieren ist,

Anders dagegen miissen wir die Kammer von Derenburg mit Firstdach (Abb. 21,1,2) 

rekonstruieren, wie man in Thuringen anhand klarer Befunde bereits nachgewiesen hat 

(Feustel und Ullrich 1965, Abb. 9—11; Feustel 1972, S. 531.). Gemeinsam ist beiden 

Anlagen die ost-westliche Ausrichtung mit Eingang von Osten zu eigen; auch dies ein fiir 

cine Reihe ahnlicher Graber verbindendes Merkmal (zum Eingang: Ebert 1955, Abb. 7; 

Feustel 1972, Taf. XII,2; Grimm 1930, S. 153 f. — zur Orientierung: Fischer 1956, 

S. 961'.; 1968, S. 6). Neben dem Grabbrand, der wieder cine Anzahl auBerlich verschie-
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Abb. 21. Rekonstruktionsversuche der Dachbauten von Derenburg (1,2) und Dedeleben (3)
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doner Sepulkralbauten der Walternienburg-Bernburger Kultur miteinander verklammert 

(den Beispielen bei U. Fischer 1956, S. 99. ist noch Aspenstedt hinzuzufiigen), linden wir 

in Dedcleben zusatzlich die vorherige Einascherung aller Toten, so daB ahnlich wie im 

hcssischen Lohra und im hollandischen Stein der Grabbau als Leichenbrandbehaltnis 

diente (Uenze 1954, S. 29; Modderman 1964, S. 7). Die eine Verbrennung zumindest 

eines Teiles der Bestatteten anzeigenden Leichenbrandhaufen neben zunachst unver- 

brannt beigesetzten Individuen verbiirgen den Synkretismus dieser beiden Ritualbrauche 

(Ebert 1955, S. 75; Grimm 1930, S. 153: Reischel 1888, S. 2), auch in Derenburg sind 

Anzeichen fiir diesen Tatbestand gegeben (entgegen A. Bach 1981 werden die geringen, 

sehr verstreuten Leichenbrandrcste als der Anlage zeitgleich angesehen!). Einmal mehr 

gestatten die neuen Belege mit ihrcm engen raumlichen und chronologischen Beieinander 

die Demonstration jener schon von U. Fischer betonten grabrituellen Vielfalt in diesem 

Entwicklungsabschnitt des heimischen Neolithikums. Dabei setzt die im Grab von Dede- 

leben in das anstehende Gestein eingehauene Grube noch einen weiteren Akzent. Wegen 

des Ausbleibens von Menschenresten und Scherben — allein eine vollstandig erhaltenc 

Tasse war vorhanden — mag einc Deutung als Opfergrube (fiir Libationsgiisse?) nicht 

zu abwegig erscheinen, Das sicherlich kultisch bedingte „Scherbcnmachen“ fiigt sich bier 

nahtlos an. GewissermaBen besaBen wir damit das kontrare Gegenstiick zum Grab von 

Hornsommern mil anschlieBendem Opfcrslcin (Reischel 1888; Fischer 1956. S. 91).

Hinsichtlich der vorwiegend keramischen Beigaben in beiden Grabbauten ist zunachst 

deren eindeutige Zugehorigkeit zur Bernburger Kultur erwiesen (Niklasson 1925; Behrens 

1973). Es iiberwiegen die verschiedenen Spielarten der Tasse (Abb. 3—7, 16—19); in 

Dedcleben gehbren 40 Prozent, in Derenburg gar 45 Prozent zu dieser GefaBgattung. Al- 

lerdings liegen diese Werte z. T. noch untcr denen verwandter Anlagen (Polleben 39 Pro

zent, Halberstadt 48 Prozent, Aspenstedt 54 Prozent). Neben ungegliederten, schrag- 

wandigen, teilweise sogar ausgesprochen rohen Formen gibt es die gewohnten bauchigen 

Tassen, und nur in einem Beispicl (Derenburg) tritt die zweigliedrige Ausfiihrung auf 

(Abb. 3,3).

Hinsichtlich der Hiiufigkcitsverhiiltnisse von Tbpfen und Trichlerschalcn besteht zwi- 

schen Derenburg und Dedeleben weitgehende Ubereinstimmung. Dagegen bleiben in 

Dedcleben Tonnengefafie vollig aus, die in Derenburg mit 27 Prozent die zweithaufigste 

GefaBgattung ausmachen, wahrend sie in Aspenstedt (8 Prozent), Halberstadt (9 Prozent) 

und Polleben (9 Prozent) auch nur in bescheidenem MaBe vertreten sind. Demgegeniiber 

liegt das Schwergewicht in Dedeleben bei den Napftypen, die zusammengenommen mit 

44 Prozent fast die Halfte der gesamten keramischen Ausstattung darstellen (Derenburg 

14 Prozent). Hier fallen die weitmiindigen Napfe mit asymmetrischer Osenstellung und 

reidier Wechselornamentik besonders ins Auge (Abb. 11,5; 17,4; 18,6), da sie bisher in 

keiner Typenschau aufscheinen (Niklasson 1925; Behrens 1973, S. 102, Abb. 41.—45) und 

bemerkenswerterweise das einzige gut vergleichbare Stuck von Halberstadt (Friederich 

1872, Taf. V,12), also aus niichster rtiumlicher Nahe, stammt. Wegen des nebenstandigen 

Usenpaares erinnern diese GefaBe oberflachlich an Schalen der Kugelamphorenkultur. 

Jedoch iiberwiegen die trennenden Merkmale (Kalottenboden, Querbsen, Hals-Schulter- 

verzierung), und auch das einmalige Vorkommen eines Wechselmusters (Weber 1964, 

Abb. 45,5) betont eher dessen Ausnahmestellung. So mbehte man fiir unseren Spezial- 

fall eine eigenstandige Entwicklung fiir wahrscheinlich erachten, worauf in anderem Zu- 

sammenhang zuruckzukommen ist.
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Vollig isoliert steht cine Tasse aus Derenburg (Abb. 12,17). Leider gehort sic zu den 

wcnigen unlokalisierten Funden dor Pflegerbergung (Abdeckung), dock stimmt sie in 

J'onbeschaffenheit und feiner Furchenstichverzierung mil der iibrigen Irdenware gut uber- 

ein. Formale Ahnlichkeit besteht zumindest in der Oberteilgestaltung mil dem Ilenkel- 

trichterbecher von Schwarmstedt (Knoll 1952, Abb. 1), doch gibt dies wegen dessen eigener 

Sonderstellung kcinen Fingerzeig fiir die Ilerkunft unseres Exemplares. Flier scheint 

ein Vergleich mit den ahnlich eleganten Tassen der Vucedol-Kultur angebracht, die aller- 

dings sonstige Ubereinstimmungen vermissen lasseri (Schmidt 1945, Taf. 37, 38). Ein- 

gedenk von Elementen sudostl ichor Provenienz in der Bernburger Kullur (Behrens 1973, 

S. 112), wovon die Tasse mit hochgezogenen henkelbcgleitenden Lappen (Abb. 5,2) auch 

hier Zeugnis gibt, sollle die Ablcitung des TrinkgefaBes erwogen werdcn.

Westliehen EinfluB konnte die im Schullerabsatz subkutan durchstochene Use signali- 

sieren (Abb. 11,3), ohne daB der Vergleich mil Beispielen aus der Cortaillod-Kultur (Gon- 

zenbach 1949, Abb. 5,18; Stbckli und Suter 1976, Abb. 1,7) jene Beweiskraft verkorperte, 

die hinsichtlich westlicher Beziehungen andere, hier fehlende Sachgiiter besitzen (Schriekel 

1976, S. 220). Ahnliches gilt fiir die henkelflankierenden Spitzknubben mit ihrer Fort- 

setzung in einer gebogenen Leiste (Abb. 4,5), was abgeschwacht den Knubbengirlanden 

an Bechern vom Typ Lohra ahnelt (Uenze 1954) und als westeuropaisches Element be- 

zeichnel wurde (Schriekel 1966 a, S. 98). Wiihrcnd in Dedeleben gebrochene GefaBpro- 

file fehlen, ist die Derenburger Anlage dutch dieses Kennzeichen gleich an verschiedenen 

Typen ausgezeichnet. Bei den Tonnehen hat diese Zweigliedrigkeit auch in der Ornamen- 

tierung Konsequenzen, indem dann die Muster oberhalb des Umbruchs sitzen (Abb. 

9,2,3), den anderen Tonnchen hingegen die Unterteilverzierung zu eigen ist (Abb. 9 u. 10). 

Uberhaupt sind die TonnengefaBe sehr verzierungsfreundlich; sowohl in der Quantitat — 

92 Prozent tragen Dekor — als auch hinsichtlich der Mannigfaltigkeit desselben. Haufig 

erscheinen Zierelemente mit Symbolcharakter wie Tannenzweig, Sanduhrmotiv, Kamm- 

muster, mehrliniger Hufeisenbogcn (Abb. 9,7; 10,4—6), die vornehmlich die Trommeln 

dieses Kulturkreises schmucken (Schriekel 1955/56), ansonsten aber auch anderswo zur 

zicrenden Belebung der Tonnehen dienen (Behrens 1973, S. 102). Interessant ist die Be- 

tonung der Ilandhaben dutch Aufnehmen eines andersgearteten Musters unter den meist 

senkrecht mid mehrfach durchstochenen Grilflappen, was wiederum einigen der oben be- 

sprochcnen weitmiindigen Napfe eigentiimlich isl. Die Uberzahl der reiehen, fein furchen- 

gestochenen Zier steht im Gegensatz zu den bisherigen Erfahrungen (Niklasson 1925, 

S. 129) und lafit B. Sieblist (1977, S. 15) bei der Behandlung der Bernburger Sachgiiter 

aus dem oberen Holtemmegebiet einc selbstandige Nordharz-Gruppe diescr Kullur ver- 

muten. Bei der raumlichen Niihe des Verbreitungsgebietes der nordwestdeutschen Tief- 

slichkcramik mil, ihrem teilweise ebenso feinen Furchenslich und durchaus vergleichbarem 

Musterschalz ware angesicbls der ohnehin bestehenden Beziehungen (Knoll 1959, S. 29, 

117) cine EinfluBnahme von 'diescr Seilc denkbar, die mbglicherwcise in dicser Land- 

schaft eine gewisse Massierung des beschriebenen Stilmittels zur Folge hatte, ohne aller- 

dings dort ganzlich eingegrenzt zu sein. Moglichcrweise bedeuten der feine Furchenstich, 

das Vorkommcn reicher und z. T. altertiimlich anmutender Ornamente (Schriekel 

1955/56, S. 547) und der Nachweis eines weithin unbekannten GefaBtyps (s. o.) im Verein 

mil der viellalligen Verwendung des Feuers im Totenkult Kennzeichen einer Bernburger 

Kullurprovinz mil. eigenem Lokalkoloril im Nord- und Ostharzvorland. Fiir die Aufstel- 

lung einer selbstandigen Bernburger Gruppe reiehen die Beweise indes nicht aus.



Zwei Kollektivgraber tier Bernburger Kultur 59

Einmal vermerken wir als Sondermuster das eingeglattete Kreuz auf dem AuBenboden 

einer Tasse (praktisch also ein Radkreuz) in Derenburg (Abb. 4,1;). Zwar ist das Symbol 

in dieser Form bisher iiberwiegend aus Siedlungen und an Vorratsgefafien bekannt ge- 

worden (Behrens 1973, Abb. 86 e), doch legt die umgestiilpte Lage unseres GefaBes des- 

sen vermutlich kultisch-apotropaische Sinngebung nahe (Abb. 2, Nr. 38).

Das Geprage der ubrigen Tonware z.eigt keine weiterfuhrenden Besonderheiten, so 

daB auf den unfruchtbaren Einzelvcrgleich verzichtet werden kann.

Die nichtkeramischen Beigaben fallen in beiden Grabern gegeniiber der Masse irde- 

nen Inventars kaum ins Gewicht. Es handelt sieh um retuschierte und unbearbeitete 

Klingon und Abschlage, der kurze Kratzer konnte zu den linienbandkeramischen Sied- 

lungsresten gehoren (Abb. 12,7).

Das Kollektivgrab von Derenburg enthielt auBerdem eine abgebrochene verzierte Ge- 

weilmadel (Abb. 12,16), die Vergleichsstiicke in Verbanden des Walternienburg-Bern- 

burger Horizontes besitzt (Niklasson 1925, Taf. XXIV, 21; PreuB 1953/54, Tai'. 11,4), 

doch scheint eine Entwicklungslinie bis in die Schnurkeramik (und spatere Zeit) verfolg- 

bar zu sein (Kruger 1925, Taf. V,2; Matthias 1968, Taf. 37,6; Koster 1965/66, Abb. 

29,2,3).

Tierische Reste stammen aus beiden Grablegen, wobei man den Rinderunterkiefer 

von Dedeleben als pars pro lolo der im Rahmen unserer Kultur bezeugten Rinder- 

bestattungen (Fischer 1956, S. 104) sehen mochte. Weniger klar ist die Funktion des 

Rindermolaren und CanidenreiBzahnes sowie des Rindergelenkkopfes aus Derenburg,5 

doch steht ihr Vorhandensein mit sonstigen Gepflogenheiten durchaus in Ubereinklang 

und verdeutlicht bezuglich der entsprechenden Tierarten deren bekannte Wertschatzung.

Fur die feinchronologische Einordnung beider Kollektivgraber steht mit der reichlich 

vorhandenen Keramik mit den unterschicdlichsten Typen ein wertvolles Material zur 

Verfiigung. Heute muB allerdings auf die rein morphologisch erstellte Abfolge N. Niklas- 

sons (1925, S. 119 IT.) wegen der mangelnden Absicherung anhand geschlossener Funde 

als Zeitgeriist verzichtet werden, liber die es seither nicht an kritischen Bemerkungen 

gefehlt hat (zuletzt Behrens 1973, S. 100). Da man mit U. Fischer (1.968, S. 7) „nach 

archaologischem ZeitmaB" mit holzernem Aufbau versehene Grabbauten wegen ihrer 

materialbedingten Kurzlebigkeit als geschlossene Funde ansprechen konnte, wofiir auch 

von populationsgeschichtlicher Seite gute Griinde angefiihrt warden (A. Bach 1981), bil- 

den unsere Komplexe einen Anhaltspunkt zu entsprechenden SchluBfolgerungen. Mit 

einer noch moglichen 50jahrigen Belegungsdauer sollte aber in Relation zur geschiitzten 

Dauer dor Gesamtkultur doch immerhin cine Entwicklungstendenz zu fassen sein. Unter 

diesem Gesichtswinkel scheint vor allem die Derenburger Fundeinheit brauchbare Aus- 

sagen zu crgeben, stehen doch neben den gebrochenen Formen deutlich die kugeligen und 

geschweiften Typen. Lind dies steht wiederum zu einer a priori Feststellung von 

U. Fischer (1951, S. 102) in Kontrast, wo von dem „betrachtlichen Gegensatz zwischen 

der steifen gebrochenen Walternienburger Profdierung und den kuglig geblahten Bern-

5 Nach Bestimmung von Dr. habil. M. Teichert, Universitat Halle-Wittenberg, handelt es 

sieh um den rechten M 1 eines Haushundes und das distale Gelenkende vom linken Femur 

des Rindes. Wahrend der Rindermolar keine Brandspuren tragt, somit also auch einer friihe- 

ren Besiedlungsphase des Platzes zugehoren konnte, zeigen die beiden anderen Funde deut- 

liche Merkmale von Feuereinwirkung!
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burger Formen“ die Rede ist.6 Leider ergibt sich kein horizontalstratigraphischer Finger- 

zeig, der etwa die doppelkonischen GefiiBe (Nrn. 5, 7, 12, 37, 41) durch ihre Lage ledig- 

lich im Westteil der Anlage als zur Erslbelegung gehdrig ausgewiesen hatte. Dennoch 

mochten wir dies nicht im Sinne von U. Fischer (1951, S. 102) und G. Mildenberger (1953, 

S. 57) als Kontakt- bzw. Mischungserseheinung auffassen. Das Formenspektrum einiger 

gut ausgestatteter Kollektivgraber, die oben schon mehrfaeh ziim Vergleich hcrangezogen 

wurden, zeigt so signifikante Unterschiede, daB die Moglichkeit einer chronologischen 

Reihenfolge nicht von der Hand zu weisen ist. So ergeben sich bei einer korrelativen Ver- 

kniipfung nur geringfiigige Uberschneidungen zu Polleben mit seiner Uberzahl an ge- 

brochenen Formen und nur einer bauchigen Tasse (Riihlemann 1938, Abb. I), was doch 

wohl im Sinne eines Zeitunterschiedes zu werten sein diirfte. Als Bindeglied zwischen 

Derenburg, Dedeleben und Aspenstedt fungiert der weitmiindige Napf, wobei Derenburg 

und Dedeleben zusatzlich durch dessen Spielart mil Wechselmuster verbunden sind. wah- 

rend des weiteren Derenburg und Aspenstedt das TonnengefaB mit Schulterabsatz ver- 

klammert. Zu klaren bleibt nun noeh Bcginn und Ende dieser Folge, wofiir das Pollebe- 

ner Grab einen Anhalt mit dem ZweihenkelgefaB und den triehterbecherartig profilierten 

Schalen bietet. Beides sollte bei bestehenden Formahnlichkeiten zu Stricken im Salzmiin- 

der Verband (z. B. Grimm 1938, Taf. 1,5, VI, 4—6) als alteres Element gelten. Das In

ventar dor Mauerkammer von Heiligenthal mit einer Kanne von Salzmiinder Art (Niklas- 

son 1925, Taf. XXXVIII,3) vermag solche Verbindungen auch im engeren Arbeitsgebiet 

zu bestatigen (fur Thiiringen vgl. Feustel und Ullrich 1965, Taf. XXIX,2, XXX,12; Feu- 

stel 1972, Taf. XXVI,I). Als SchluBfolgerung ergabe sich damit chronologisch die Ent- 

wicklungslinie von Heiligenthal fiber Polleben, Derenburg bis zu Aspenstedt/Dedeleben/ 

Halberstadt, wie die Korrelationstabelle wichtiger GefaBformen auf Abb. 22 verdeutlicht. 

Hiermit kbnnte sich in der Verkniipfung und korrelalionsstatistischen Auswertung nicht- 

mcgalilhischer Kollektivgraber eine Chance zur Erstellung cities chronologischen Geriistes

Abb. 22. Korrelationstabelle wichtiger GefaBformen aus verschiedenen Kollektivgriibern

c Andererseits bezweifelt aber niemand und dies zu Recht die Zusammengehorigkeit der 

kugelbauchigen und scharfkantig-gekielten Tasscn der Aunjetitzer Kultur in einer Formen- 

reihe.
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bieten,7 wobci man allerdings das Moment landschaftlicher Eigengesetzlichkeiten nicht 

ans deni Ange verlieren darf. Schon die thiiringischen Maucrkammern sind wegen ihrer 

relativen Keramikarmut nur bedingt in diesem Sinne zn verwerten. DaB die oflenkundigen 

Untersehiede im Material auf ein andersartiges ctlmischcs Substrat zuruckgehen sollen, 

wie man unter Umstanden nach dem Ergebnis der anthropologischen Untersuchung mit 

der kleinwiiclisig-grazilen Gruppe von Derenburg und der habiluell entgegengesetzten 

von Dedeleben vermuten konnte, wird schon durch die Analyse dieser Tatsache bei 

A. Bach (1981) selbst ad absurdum gefiihrt.

Aussagen zur Sozialstruktur, wie sic anhand turkmenischer Tholosgraber getrolfcn 

warden (Chlopin 1977), sind zum jetzigen Zeitpunkt nur andeutungsweise moglich, wofiir 

das Beispiel Dedeleben genannt werden soli. Insgesamt ergaben sich bei der auswerten- 

den Betrachtung zweier Kolleklivgraber im Nordharzvorland wichtige Einzelheiten zum 

Grabbrauchtum der Bernburger Kultur dieser Fundlandschaft und Ansatze typochrono- 

logischer Ergebnisse, die eine weitere Durchfiihrung korrelationsstatistischer Versuche er- 

folgversprechend erscheinen lassen.
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Taf. 1. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Rendelberg. 1 = Rest eincr Kammer, 2 = Teilansicht von 

Kammer I



64 Muller, Detlef W. und Heribert Stahlhofen

Taf 2 Dedeleben, Kr. Halberstadt. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Rendelberg. 1 (k), 

2 (I), 3 (II). 1:2
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Taf. 3. Dedeleben, Kr. Halberstadt. Beigaben aus dem Kollektivgrab vom Rendclberg. 1 (1), 

2(p),3(o). 1:2

5 Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 63




