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Der umhegte Raum - Funktionale Aspekte 

jungneolithischer Monumental-Erdwerke

von Dirk Raetzel-Fabian, Kassel

Einleitung

Mittlerweile gut einhundert Jahre beschaftigt sich die europaische Neolithikum-For- 

schung mit der archaologischen Quellengruppe der Erdwerke - ein Zeitraum, in dem es 

weder gelang, liber die ehemalige Funktion noch liber eine einheitliche, treffende 

Nomenklatur Einigkeit zu erlangen.

Im Gegenteil: Es scheint, daB trotz intensivierter Forschung nicht eine Losung des 

Problems in greifbare Nahe riickt, sondern heute erst der Beginn erfolgversprechender 

Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand erreicht ist. Die rapide Zunahme 

der Objekte in den letzten Jahren verdeutlicht drastisch, daB alle Interpretationsbe- 

mlihungen bis dato letztlich nur der Spitze eines Eisberges gewidmet waren. Erst die 

Luftbildarchaologie flihrt vor Augen, wie eng begrenzt die bisherige Perspektive war. 

Wenn, wie in den letzten Jahren beispielsweise im nordlichen Harzvorland - in den 

Bundeslandern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt - ein immenser Zuwachs an Erd- 

werken zu verzeichnen ist, kann nicht einmal guten Gewissens von einem verbesserten 

Forschungsstand gesprochen werden, da allein die schiere Masse der z. T. liberaus auf- 

wendig konstruierten Anlagen eine vollig veranderte Ausgangssituation schafft und nach 

neuen Untersuchungsmethoden und interpretatorischen Ansatzen verlangt.1 Hier ist die 

Forschung unversehens (nahezu) an ihren Beginn zuriickkatapultiert, freilich mit einem 

ansehnlichen methodischen Repertoire und Erfahrungsschatz ausgestattet.

Die bisherige Funktionsdiskussion insbesondere in der deutschsprachigen Forschung laBt 

sich im wesentlichen auf die Frage reduzieren, „(...) ob es sich um Kultstatten mit Siedelak- 

tivitaten oder aber um Siedlungen mit Funeralmomenten handelt.“2 Im Detail beinhaltet 

das Spektrum aber mittlerweile so gut wie jede Alternative, die sich fiir menschliche Aktiv- 

itaten denken laBt.3 Im profanen Bereich wurden befestigte Hauptorte, Hauptlingssitze, 

Burgen, Sitze fiihrender Familien (Clans), einfache befestigte Siedlungen, Fliehburgen (fiir 

einen Siedlungsverband), Viehkrale (als Schutz vor Dieben, zum saisonalen „Herdenma- 

nagement“), Marktplatze, Handels- und Austauschzentren, Versammlungsplatze mit sozia- 

ler und politischer Mittelpunktfunktion, Gerichtsorte und saisonale „Heiratsmarkte“ fiir 

zerstreute Siedlungsverbande diskutiert. Den rituell-kultischen Aspekt decken Interpreta- 

tionen als Heiligtlimer, Kultstatten, astronomische Observatorien4, Umgrenzungen von 

Graberfeldem bzw. Aufbahrungsplatze fiir Verstorbene und Tabuorte ab.

Eine ahnliche Bandbreite wird offenbar, wenn man die Gelandesituation untersucht. 

M. Meyer5 kann beispielsweise acht (!) Lagetypen unterscheiden, die letztlich doch nur
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deutlich machen, daB Erdwerke an jeder Stelle errichtet wurden, an der sich ein Graben 

halbwegs sinnvoll ausheben lieB.

EinigermaBen gesichert scheint also nur, daB Erdwerke in ihrer heutigen Funktion 

zunachst einmal hervorragende Projektionsflachen fur verschiedenste Vorstellungen und 

Theorien bilden.

Symptomatisch fur die Ratlosigkeit ist bereits die nomenklatorische Unsicherheit. 

Stellt nun das weithin gebrauchliche „Erdwerk“ die bei der Errichtung notwendigen Erd- 

arbeiten in den Vordergrund, oder ist - so jiingste Deutungen - der Begriff auf die Lage 

der Objekte in der Erde zuriickzufiihren und deshalb bei den noch obertagig erkennbaren 

Anlagen nicht anwendbar?6 Als Alternative bieten sich die Begriffe „Grabenwerk“ bzw. 

„Grabenanlage“ an.7 Die Betonung der Hohlform als entscheidendes Charakteristikum8 

ist allerdings nicht weniger unproblematisch, zumal eine Reihe von Befunden existiert, 

die eine sehr schnelle intentionelle Verfiillung nahelegen. Erdwerk, Grabenwerk, 

Palisadenwerk9 - in alien Fallen werden das auBere Erscheinungsbild und technisch-kon- 

struktive Merkmale zur Begriffsbildung herangezogen.

Einen Schritt weiter in Richtung auf das zugrunde liegende Prinzip geht die Bezeich- 

nung „Einhegung“10 bzw. „Umhegung“; sie schlieBt gleichzeitig eng an den Sprachge- 

brauch in der westeuropaischen Forschung an (enceinte, enclosure) und greift das hinter 

vielen Anlagen erkennbare intentionelle Element des in vielfaltiger Form umschlossenen 

Raumes auf.

Tatsachlich stellt sich angesichts der erheblichen Unterschiede im Phanotyp und in der 

Flachenausdehnung11, aber auch aufgrund der Differenzierungen in Zeit und Raum die 

grundsatzliche Frage, ob eine Subsummierung aller Anlagen unter einem Oberbegriff 

iiberhaupt statthaft ist12. Die erste Gruppe von Objekten, die sich in dieser Beziehung 

erfolgreich emanzipiert hat, ist die der mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen13, wenn- 

gleich die Versuchung offensichtlich groB ist, doch fur alle Objekte eine verbindliche 

Deutungsmbglichkeit zu finden.14 Beim jetzigen Forschungsstand erscheint jedoch 

selbst eine Formulierung wie „...die Erdwerke der Michelsberger Kultur...“ gewagt 

(wenn auch kaum vermeidbar), weil damit Anlagen mit FlachenmaBen zwischen 2 und 

90 ha inhaltlich in einen Zusammenhang gebracht werden - Anlagen, bei denen man 

wohl mit ausreichender Sicherheit unterschiedliche zugrunde liegende Konzepte voraus- 

setzen darf.

Die Zuspitzung der Diskussion auf die Frage nach der konkreten Funktion der Anlagen 

hat in der deutschsprachigen Literatur eine Reihe weiterer Aspekte verdeckt. Sie sind 

insbesondere bei den groBflachigen, aufwendig konstruierten Anlagen von Bedeutung, 

die im folgenden als „monumentale“ Erdwerke bezeichnet werden und die im Gesamt- 

bild nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung bilden (zur Definition vgl. unten). Man 

muB voraussetzen, daB bereits die Wahl des Standortes, der besonderen GrbBe und der 

architektonischen Form nicht allein praktischen Gesichtspunkten folgte, sondern eben- 

falls ideologischen Faktoren unterlag; hier spiegeln sich gesellschaftliche, politische und 

religiose Vorstellungen und Intentionen.15 Wie andere architektonische GroBbauten sind 

sie und der Ort selbst zu ihrer Zeit und auch haufig noch viele Jahrhunderte nach der 

Errichtung und primaren Nutzung Bedeutungstrager gewesen.

Die folgenden Uberlegungen wurden durch die Ergebnisse der Ausgrabungen am Erd

werk bei Calden, Kr. Kassel, in Nordhessen angeregt16 und betreffen die Zeitspanne
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zwischen 4200 und 2800 v. Chr.17, von der Herausbildung der Michelsberger Kultur bis 

zum Entstehen der Becherkulturen. Der behandelte geographische Raum deckt sich im 

wesentlichen mit den Zusammenstellungen bei M. Meyer und I. Matuschik18 (vgl. 

hierzu Abb. 6). Auf eine erneute umfassende Darstellung und Diskussion der Sachlage 

wird deshalb verzichtet; hier kann zusatzlich auf das zusammenfassende Schrifttum der 

letzten Jahre verwiesen werden, das einen guten Uberblick fiber die Vielgestaltigkeit der 

Problemstellung gibt19.

Fallbeispiel Calden

Die Anlage wurde 1976 zufallig aufgrund der unmittelbaren Nahe zum Regional- 

flughafen Kassel-Calden aus der Luft entdeckt. Die ausgepragten positiven Bewuchs- 

merkmale wurden bereits zu diesem Zeitpunkt umfassend durch Fotos und Film 

dokumentiert.

Trotz Feldbegehungen lagen bis zum Beginn systematischer Untersuchungen im 

Jahr 1988 keine Lesefunde vor, die eine zeitliche Einordnung batten ermoglichen kon- 

nen. Lediglich GroBe und Erscheinungsbild des Erdwerks sowie die raumliche Nahe 

70 
zu einem Galeriegrab der Wartbergkultur in etwa einem Kilometer Entfernung 

(heute: Calden I) gaben AnlaB zu Spekulationen fiber die kulturelle Zugehorigkeit der 

Anlage.

Die Teilzerstdrung eines Grabenabschnittes im siidwestlichen Teil des Erdwerks durch 

einen Kalksteinbruch war schlieBlich Ausloser fur eine intensive Untersuchung der 

Anlage durch die Abteilung Vor- und Friihgeschichte der Staatlichen Museen Kassel von 

1988 bis 1992. Parallel zu den Ausgrabungen im Erdwerk wurde ab 1990 ein zweites 

Galeriegrab (Calden II) in unmittelbarer Nahe, 100 m sfidlich des Grabenrundes, unter- 

sucht. In die auf die AuBenarbeiten folgende Auswertungsphase wurden auch die Funde 

und Befunde des 1948 untersuchten Galeriegrabes I einbezogen. Ein 14C-Datierungs- 

projekt lieferte mit Proben aus den drei Caldener Objekten sowie von weiteren Spat- 

michelsberg- und Wartberg-Fundkomplexen aus Nord- und Mittelhessen, Ostwestfalen 

und Siidniedersachsen insgesamt 68 neue Daten zur Beurteilung der chronologischen 

Rahmenbedingungen.21

Mit einer Kombination von entzerrten Luftbildem, Magnetometermessungen (ca. 

20 000 m2 Flache) sowie mehreren Bohrstrecken wurde die Erdwerksanlage intensiv 

prospektiert, so daB zum einen ein sehr genaues Gesamtbild der Anlage entstand und 

zum anderen nach den Ergebnissen der Testgrabung 1988/89 in den Folgejahren gezielt 

Grabungsflachen angelegt werden konnten.

Das Erdwerk liegt an einem nach Siidwesten hin ansteigenden Elang auf einer Hbhe 

von 266 bis 282 m iiNN (Abb. 1). Nach Nordosten fallt das Gelande stetig zum Talgrund 

des Caldebaches hin ab. Nach Siiden steigt das Gelande bis auf 320 m iiNN, nach Nord- 

westen im Bereich des Flughafens bis auf 280 m iiNN an. Die am nachsten gelegene 

Quelle befindet sich ca. 300 m westlich. Auffallig ist die Lage auf einer Muschelkalk- 

platte am Westrand einer nach Nordosten hin geoffneten Beckenlandschaft mit frucht- 

baren Boden, in deren Bereich auch die potentiellen Siedlungsgebiete der am Bau 

beteiligten Gemeinschaften gesucht werden miissen. Wenige hundert Meter westlich des
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Galeriegrab

Hugelgrab (Bronzezeit?)

Depotfund 1952 (Spatbronzezeit)

Brandgraber(feld) (Eisenzeit)

Quelle

Abb. 1: Calden, Kr. Kassel. Orohydrographische Darstellung der Umgebung des Erdwerks mit 

archaologischen Objekten unterschiedlicher Zeitstellung und 

historischen Wegefiihrungen. Gitterabstand 1 000 m

Erdwerks verlauft in Nord-Sud-Richtung eine ausgepragte Schichtstufe, die auf den 

Wechsel von Muschelkalk zu Rot zuriickzufiihren ist. Die Bodenverhaltnisse im unmit- 

telbaren Umfeld der Anlage sind durch eine geringmachtige Bodenschicht (0,1-0,6 m) 

uber massiv-plattigem bis mergeligem Muschelkalk gekennzeichnet, in den die Graben 

und Fundamente fur die aufgehende Holzarchitektur eingearbeitet sind. In den Luftbil- 

dern zeichnen sich die Zonen unterschiedlicher Bodenbedeckung sowie Eintiefungen 

anthropogenen wie natiirlichen Ursprungs auBerst differenziert ab. Die Anlage besteht 

aus einem Doppelgrabensystem in Form eines scheinbar unregelmaBigen Kreises, das 

eine Gesamtflache von 14 ha einnimmt und einen Innenraum von 12 ha umschlieBt 

(Abb. 2). Innerer und auBerer Graben verlaufen weitestgehend parallel zueinander; der 

Abstand der Grabensohlenmitten zueinander betragt im Durchschnitt 10 m. An sieben 

Stellen ist der Verlauf des iiuBeren wie des inneren Grabens fur 8 bis 10 m unterbrochen.
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Abb. 2: Calden, Kr. Kassel. Gesamtplan des Erdwerks. 1 - 7 Unterbrechungen im Grabenverlauf;

A - O Grabungsareale; D: Galeriegrab II. Gitterabstand 200 m.

Angaben zur Breite und Tiefe der Graben haben einen relativ begrenzten Wert, da sie 

nicht die urspriinglichen MaBe in neolithischer Zeit wiedergeben. FaBbar sind aufgrund
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der Befundsituation jeweils allein die Dimensionen im Muschelkalk, der jedoch bereits 

im Neolithikum von einer unterschiedlich machtigen Bodenschicht bedeckt war. Innerer 

wie auBerer Graben sind als Sohlgraben ausgefiihrt. Die Breite der Grabensohle 

schwankt an der Muschelkalkoberflache zwischen 0,8 und 2,3 m; die Grabentiefe im 

Muschelkalk betragt zwischen 0,4 und 1,7 m. Auf der Grundlage der Rekonstruktion der 

neolithischen Bodenmachtigkeiten kann eine Grabenbreite von ca. 4 bis 6 m auf der ehe- 

maligen Gelandeoberflache angenommen werden. Die ehemalige Tiefe der Graben 

schwankte zwischen 1,8 und 2,7 m.

Bemerkenswert ist der gute Erhaltungszustand der Grabenflanken, der bei der zu 

beobachtenden Verwitterungsanfalligkeit des Muschelkalkes eine sehr schnelle Verfiil- 

lung der Graben nahelegt.

Von den sieben Unterbrechungen im Grabenverlauf konnten sechs detailliert untersucht 

werden, nachdem die Testgrabung 1988 im Bereich der siidwestlichen Grabenun- 

terbrechung 5 den Nachweis eines komplizierten Einbaues zwischen den Grabenkopfen 

erbracht hatte. In alien Fallen wurden bis zu 0,4 m in den Muschelkalk hineingearbeitete 

Fundamentgrabchen und Pfostenlbcher fiir eine aufgehende Holzarchitektur angetroffen, 

die aufgrund ihrer Komplexitat neben den Graben ein wesentliches Element der Umfas- 

sungsanlagen bildet. Massive Brandspuren in Form von dichten Holzkohlenestern und 

von der ehemaligen Oberflache herabgerutschten, durch Hitzeeinwirkung rotgefarbten 

Kalksteinen deuten eine Zerstbrung von Teilen der Konstruktion durch Feuer an. Diese 

Brandspuren blieben aber jeweils eng auf einzelne Bauteile begrenzt, vorzugsweise auf 

die auBeren Querwande der Einbauten. Die Analyse der Holzkohle laBt den SchluB zu, 

daB als Baumaterial vorwiegend, wenn nicht ausschlieBlich, Eichenholz verwendet 

wurde.

Kennzeichnend fiir die Architektur ist ein dreigliedriger GrundriB, der den gesamten 

Raum der Grabenliicken ausfiillt (Abb. 3). Die beiden auBeren Raume haben jeweils 

einen mehr oder weniger ausgepragten trapezoiden GrundriB, wahrend der dritte, riick- 

wartige Bauteil einen Durchgang durch eine doppelziigige Palisade bildet, die den 

inneren Graben auf voller Lange begleitet. Es kann davon ausgegangen werden, daB es 

sich hierbei um die Grundkonstruktion fiir eine Holz-Erde-Mauer handelte. Schwach 

fundamentierte Querstrukturen zwischen den beiden Palisadenztigen im Bereich der Ein

bauten, die in zwei Fallen beobachtet werden konnten (Areale A, O), sind als Stiitzwande 

interpretierbar, die ein EinflieBen von Erdreich aus dem Bereich der Aufschiittung in den 

Durchgang verhindern sollten.

Dieses Bauschema wiederholt sich in ahnlicher, lediglich von Einbau zu Einbau etwas 

abgewandelter Form in alien LInterbrechungen. Die ebenfalls regelhaft wiederkehrende 

besondere Tiefe einzelner Fundamentgrabenelemente ist auf die ehemals angestrebte 

einheitliche Massivitat bestimmter Bauteile zuriickzufiihren. Als Ursache der unter- 

schiedlichen Bodenmachtigkeiten im Neolithikum sind die Erhaltungsbedingungen von 

Areal zu Areal sehr unterschiedlich, je nachdem, ob die Fundamentierung den Muschel

kalk noch erreichte oder nicht. So sind beispielsweise beim Einbau in Unterbrechung 3 

(Areal H) im Osten des Erdwerks die riickwartigen Teile der Konstruktion wie auch der 

Doppelpalisade nicht mehr erhalten.

Eine wichtige Rolle fiir die Beurteilung des architektonischen Gesamtkonzeptes 

nimmt die Funktion der Einbauten ein. Aufgrund der Massivitat und des Durchlaufens
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Abb. 3: Calden, Kr. Kassel. Ubersicht liber die Einbauten in den Grabenunterbrechungen

des Fundamentgrabens fur die auBere AbschluBwand in Areal A, dem zuerst unter- 

suchten Befund, wurde zunachst eine Deutung als „Bastion“ vorgeschlagen22, d. h. eine 

schanzenartige Konstruktion, die keinerlei Zugang von auBen besaB. Angelehnt war 

diese Interpretation an vergleichbare Erscheinungen im Erdwerk von Urmitz, Kr. 

Mayen-Koblenz, obwohl dort die Ausfuhrung der Einbauten einfacher gestaltet ist.23 Fur 

eine Sperrfunktion sprachen weiterhin die schmalen, jeweils durch einen Mittelpfosten 

zusatzlich verengten Durchlasse im Bereich der Palisade sowie in der massiven inneren 

Querwand, die Innen- und AuBenraum des Einbaues voneinander trennt.

Nachdem nun der GrundriB von sechs Einbauten bekannt ist, ergibt sich in der Zusam- 

menschau der architektonischen Detailbeobachtungen eine andere Interpretationsmbg- 

lichkeit. Ein AuBenwand-Fundamentgraben mit DurchlaB (Areal O) und Palisadengraben, 

die im Einbaubereich ohne Unterbrechung durchlaufen (Areal G), zeigen, daB die Funda

mentgraben nicht vollstandig die ehemalige obertagige Konstruktion widerspiegeln miis- 

sen. RegelmaBig wiederkehrende Anordnungen von Pfostenlbchern, die als Standspuren 

von Tiirpfosten interpretiert werden kbnnen, sowie weitere architektonische Detailbe

obachtungen lassen nun den SchluB zu, daB die Einbauten in alien Fallen einen Zugang 

von auBen ermbglichten. Trotz dieses Befundes kann nach wie vor nicht von Toren im 

eigentlichen Sinn gesprochen werden, da in alien Fallen das Prinzip einer extremen 

Verengung des Zuganges vorliegt. Eher muB von einem Pforten- bzw. Schleusencharakter 

der Einbauten gesprochen werden (Abb. 4). Eine Sonderstellung nimmt dabei der Einbau 

in Areal N ein, der zumindest in seiner vorderen Partie eine relativ offene Konstruktion 

aufweist, im riickwartigen Teil jedoch ebenfalls nur einen schmalen Zugang in die Anlage 

hinein bietet.
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Abb. 4: Calden, Kr. Kassel. Schematische Teilrekonstruktion des Einbaues in Areal A;

Erdanschuttungen sind nicht dargestellt. Hdhe der MeBlatte 2 m

Zusatzlich zur Doppelpalisade bzw. Holz-Erde-Mauer und dem Doppelgrabensystem 

bestand das Umfassungssystem aus einer nur schwach gegriindeten und deshalb wohl 

recht niedrigen Doppelpalisade, die zwischen den beiden Graben verlief und moglicher- 

weise zur Stabilisierung dort aufgeschiitteten Bodenmaterials diente. Diese zunachst aus 

einer 1992 durchgefiihrten, hochauflbsenden Magnetometermessung im Bereich der 

Unterbrechung 4 abgeleitete Konstruktion findet ihre Bestatigung in einem Fundament- 

graben-Ansatz in Areal A, der bis dahin nicht recht deutbar war.

Die Fiillung der Erdwerksgraben bestand aus Bodenmaterial und Kalksteinschotter in 

wechselnden Anteilen. Dort, wo der Profilaufbau eine detaillierte Differenzierung zulieB, 

zeigte sich, daB mit einer komplizierten Verfiillgeschichte gerechnet werden muB, zu der 

auch wiederholte Ausraumungsprozesse der Verfullung gehbrten. Aufgrund des geringen 

Fundanfalles, insbesondere der Keramik, ist es allerdings nicht mbglich, diese Aktivitaten im 

einzelnen chronologisch nachzuvollziehen. In zwei Grabenkopfen wurden auf der Graben- 

sohle Ensembles von Geweihfragmenten, Geweihhacken, Rinderhomzapfen, Tierknochen, 

verbrannten Kalksteinen und menschlichen Schadelteilen gefunden. Funddichte und Position 

machen im Vergleich zum iibrigen Verfiillmaterial eine intentionelle Niederlegung sehr 

wahrscheinlich. Geweihhacken bzw. -fragmente wurden auch an anderen Stellen, vorzugs- 

weise in basisnahen Verfiillschichten, im Palisadengrabchen sowie im Bereich des Einbaues 

E angetroffen. Im letzten Fall war anstelle einer Einbau-Querwand eine Grube angelegt 

worden, deren Inhalt aus einer Hacke sowie einer Reihe verbrannter Kalksteinblbcke bestand. 

Die Wand an dieser Stelle kam nicht zur Ausfiihrung. 85 % der angetroffenen Tierknochen 

aus den Erdwerksgraben stammen von Haustieren; mit uber 90 % dominiert das Hausrind.-4

Uber die Struktur der Innenflache bestand aufgrund von Luftbildern und Bohrungen 

weitestgehende Klarheit. Dort, wo die verschiedenen Prospektionsmethoden den Ver- 

dacht auf Siedlungsspuren ergaben, wurden Testfliichen angelegt. In keinem Fall wurden 

dabei eindeutige Reste einer neolithischen Innenbesiedlung angetroffen. Damit bestati-
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gen sich die Ergebnisse der uber Jahre durchgefiihrten Feldbegehungen. Eine leichte 

Konzentration von Flintabschlagen und -triimmern im Siidostteil des Erdwerks und vor 

dem direkt benachbarten Galeriegrab II niedergelegte Keramik, die noch in situ aufge- 

funden wurde, belegen, dab die auffallige Fundarmut nicht allein auf Erosion zuriick- 

gefiihrt werden kann, die im Bereich der Anlage Maximalwerte zwischen 0,4 und 0,9 m 

erreichte. Eine intensive ehemalige Besiedlung des Innenraums kann deshalb ausgeschlos- 

sen werden.

Mit einem Kragenflaschenfragment, quergekerbten plastischen Leisten und Lochbuk- 

kelverzierung lieB sich bereits das keramische Material der ersten Grabung in das typo- 

logische Umfeld der nordhessischen Wartbergkultur stellen. Tiefstichkeramik, die in der 

Folge der Untersuchungen in zwei verschiedenen Grabenabschnitten angetroffen wurde, 

bestatigte diese Beziige und ermoglichte eine iiberschlagige typochronologische 

Datierung zwischen 3200 und 3000 v. Chr., entsprechend den Stufen Brindley 4 und 5 

der Trichterbecher-Westgruppe.25 Um so iiberraschender waren die Ergebnisse erster 

14C-Daten an Eichenholzkohle aus den Fundamentgraben der Einbauten: Sie ergaben 

kalibriert ein Alter zwischen 3800 und 3600 v. Chr., eine Diskrepanz, die in diesem 

AusmaB nicht mit einer Altersverfalschung durch den Kernholzeffekt erklart werden 

konnte.

In der weiteren Folge der Untersuchungen wurden diese Ergebnisse durch Messungen an 

Tierknochen aus basisnahen Grabenschichten bestatigt und prazisiert. Vor diesem 

Hintergrund war nun der Weg frei, Teile des Fundmaterials, die bis dahin zunachst als 

„unverzierte Trichterbecherkomponente“ eingestuft worden waren, einem Horizont 

Spatmichelsberg-Baalberge zuzuordnen. Stratigraphisch zeigte sich, daB dieses Material 

auf die basisnahen Schichten konzentriert war. Insgesamt ist die Zahl dieser Funde 

extrem gering - aus der ersten Grabung im Bereich des Areals A, bei der immerhin eine 

Grabenlange von 33 m vollstandig untersucht wurde, stammt beispielsweise keine sicher 

zugehorige Scherbe. Eine rein typologische Datierung des Erdwerks hatte hier also zu 

einer drastischen kulturellen Fehlzuweisung geftihrt - ein Problem, dessen man sich bei 

der Ermittlung des Konstruktionszeitpunktes von Erdwerken bewuBt sein muB, insbe- 

sondere, wenn - wie in den meisten Fallen - die SchluBfolgerungen auf sehr begrenzten 

Ausschnitten des Gesamtbefundes beruhen.

Auf der Basis von insgesamt 35 14C-Daten, darunter eine groBe Zahl von Prazisions- 

messungen, laBt sich die Nutzungsgeschichte des Erdwerks und der Galeriegraber I und 

II heute recht zuverlassig umreiBen:

Die Errichtung des Erdwerks erfolgte etwa im 37. Jh. v. Chr. in einem durch Spat- 

michelsberger (Stufe Liming V) und Baalberger Einfliisse gepragten kulturellen Milieu. 

Indizien fur eine Mehrphasigkeit der Umfassungsanlagen gibt es nicht. Zu einem kon- 

struktionsnahen Zeitpunkt diirften auch die Knochenensembles und Geweihhacken in 

die Graben gelangt sein. Die gut erhaltenen Grabenflanken ohne Verwitterungsspuren  

belegen, daB die Wiederverfiillung der Graben sehr schnell nach dem Ausheben 

erfolgte - moglicherweise noch innerhalb des gleichen Jahres vor Einsetzen des Win

ters.26

Die nachfolgende chronologische Entwicklung ist zunachst nicht recht faBbar. Entweder 

lieBen die Aktivitaten im Grabenbereich nach oder spatere Manipulationen fiihrten zur 

weitgehenden Zerstorung entsprechender Nachweise. Spatestens ab 3400 v. Chr. ist mit
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der Errichtung des Galeriegrabes I in etwa einem Kilometer Entfernung zu rechnen. Dies 

entspricht den Verhaltnissen in der Galeriegrab-Nekropole von Warburg.27 Zwischen 

3200 und 3000 v. Chr. ist eine intensive sekundare Nutzung der Erdwerksgraben zu 

beobachten. Im Laufe dieser Aktivitaten wurden Teile der alteren Grabenverfiillung auf- 

gewiihlt und neues Material eingefiillt. Das Gros der keramischen Funde stammt aus dieser 

Zeit. In den gleichen Zeitabschnitt fallt die Belegung des direkt benachbarten Grabes II, so 

dab ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Aktivitaten in beiden Komplexen 

naheliegt. Das keramische Material reprasentiert eine bisher nicht ausreichend umschrie- 

bene Phase der Wartbergkultur, die iiberraschenderweise durch deutliche Einfliisse aus 

dem Bereich der Horgener Kultur gekennzeichnet ist. Die bisher zur Definition des For- 

menbestandes der Wartbergkultur herangezogenen Komplexe28 gehbren insgesamt zu 

einer Spatphase nach 3000 v. Chr., die in Calden nicht mehr reprasentiert ist. Am Ort sind 

zu dieser Zeit mit der Niederlegung eines Bechers in der oberen Grabenschicht bereits 

Aktivitaten der friihen Einzelgrabkultur belegt. Einzelne 14C-Daten deuten an, dab die 

Erdwerksgraben in der Folge bis in die Friihbronzezeit hinein genutzt wurden.

In der beginnenden Hallstattzeit wurde im Bereich der Unterbrechungen 2 und 3 ein 

Brandgraberfeld angelegt. Hierzu gehbrt ein aus sechs Pfosten gebildetes, kleines Fune- 

ralgebaude nahezu mittig auf dem ehemaligen Standplatz des Einbaues in Unterbre- 

chung E. Angesichts der uber mehr als eineinhalb Jahrtausende zu verfolgenden 

Aktivitaten im Grabenbereich des Erdwerks deutet sich hier eine intensive, unmittelbar 

an den Platz gekniipfte Tradition an.

Aufgrund ihrer Grbbe und Zeitstellung gehbrt die Caldener Anlage zu den monumen- 

talen Erdwerken im kulturellen Umfeld der Michelsberger Kultur. Vor dem Hintergrund 

ihrer Besonderheiten - der chronologischen Position, der Architektur der Umhegung, ihrem 

Grundrib und der Lage im Gelande - bietet sich die Mbglichkeit, eine Reihe von Fragen zu 

diskutieren, die das zeitgenbssische Konzept vergleichbar grober Anlagen betreffen.

Der Faktor Grbbe

Die Errichtung von Erdwerken setzt in Mitteleuropa bereits ab 5500 v. Chr. mit dem 

Beginn des Neolithikums ein.29 Das Prinzip der Umhegung gibt sich damit als ein inte

grates architektonisches Element bei der Gestaltung der fruhbauerlichen Lebenssphare 

zu erkennen. Die im Jahrtausend des Alt- und Mittelneolithikums errichteten Anlagen 

weisen relativ bescheidene Flachenmabe auf.30 Die 5 ha-Grenze wird im mitteleuropai- 

schen Raum bisher nur selten iiberschritten.31 Diese Situation andert sich schlagartig mit 

dem Beginn der Michelsberger Kultur. Einen Maximalwert erreicht hier die Anlage von 

Urmitz, Kr. Mayen-Koblenz, mit ca. 90 ha Flache.32 Ebenfalls recht hohe Flachenwerte 

weisen die Anlagen von Wiesbaden-Schierstein, Stadt Wiesbaden, (>60 ha), Jiilich33, 

Kr. Duren, (ca. 40 ha) und Obereisesheim „Hetzenberg”34, Kreis Heilbronn, auf (22 ha; 

vgl. im folgenden zu den Nachweisen fiir die einzelnen Fundorte Tab. 1). Daneben wur

den jedoch auch kleine und mittelgrobe Anlagen errichtet.

Die von den Erdwerken eingenommene Flache ist fiir Aussagen zur dahinter ste- 

henden Arbeitsleistung und damit fiir eine Wertung der Anlagen nur von begrenztem 

Wert. So ist bei entsprechender Wahl des Geliindes durch geschickte Plazierung eines
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Tabelle 1: Liste der fur die Kartierung in Abb. 6 herangezogenen Erdwerke (GK = GroBenklasse 

entsprechend Abb. 5, s. Text; M = menschliche Skelettreste im Graben Oder Innen- 

raum; + = nachgewiesen)

Ort Anfangsdatum GK M Literatur

Aiterhofen-Odmiihle Altheim Dd Matuschik 1991

Alkofen Altheim Cd Matuschik 1991

Altheim Altheim Cd + Matuschik 1991

Bergheim Michelsberg II De Herrmann/Jockenhovel 1990, 352 f.

Bonn „ Venusberg" ca. 4080 calBC De 7 Eckert 1990

Brakel ca. 3800 calBC Bb 7 Best 1987 - Raetzel-Fabian 1997

Brenken Michelsberg II Bb + Neujahrsgrufi 1997, S. 47 - Pollmann 

mtindl.

Bruchsal „Aue“ Michelsberg II Cc + Behrends 1993 - Behrends 1998 - Reiter 

1998

Calden 3700/3600 calBC Bb 4- Raetzel-Fabian 1996

Dauernheim Michelsberg III De Wotzka 1998

Derenburg „Steinkuhlenberg“ Bernburg Cc Muller 1990 - Schwarz 1997, S. 32, 

Abb. 18

Dobl Cham Dd 7 Matuschik 1991

Einbeck „Kiihner Hdhe“ Michelsberg II Cc 7 Rinne/Heege 1993

Ergolding-West 2 Altheim Dd 7 Matuschik 1991

Goldberg Michelsberg II De + Matuschik 1991 - Keefer 1993

GroBobringen Bernburg Cc Muller 1990-Walter 1991

Gudensberg ,,Biirgel“ Jiing. Wartberg Dd Schwellnus 1979 - Raetzel-Fabian 1996

Hadersbach Cham De Matuschik 1991

Halle-Ddlauer Heide Hutberg Aa Behrens/Schrbter 1980 - Beran 1993

Halle-Ddlauer Heide Bernburg Dd + Behrens/Schroter 1980 - Muller 1997

Hienheim Cham Dd Matuschik 1991

Ilsfeld Michelsberg II Ab + Koch 1971 - Biel 1998

Klingenberg Michelsberg V De Biel 1998 - Hohn 1998

Kofering Cham Dd Osterhaus 1990

Koislhof Altheim Dd ? Ottaway 1992

Kopfham „Galgenberg“ Cham Dd + Matuschik 1991

Mayen Michelsberg II Cc Eckert 1990 - Eckert 1992

Miel Michelsberg I Dd Eckert 1990

Morl Bernburg Cd Muller 1990

Munzingen Michelsberg V De + Liming 1967 - Hohn 1998

Neu-Wisselsing Altheim Dd 7 Matuschik 1991

Nindorf Altheim Dd 9 Matuschik 1991

Northeim „Kiessee“ Michelsberg II Be 7 Viehmeier 1998

Obemtudorf Michelsberg II Ab + Schyle 1997

Oberschneiding Cham Dd Matuschik 1991

Piesenkofen Cham Dd Matuschik 1991

Quenstedt „Schalkenburg“ Bernburg Dd Behrens/Schroter 1980

Riekkofen I Cham Dd + Matuschik 1991

Rimbeck 3700/3600 calBC Bb + Gunther 1991 - Raetzel-Fabian 1997

Salzderhelden „K1. Heldenberg" Salzmiinde/Wartberg Cc 7 Heege/Heege/Werben 1991

Salzmunde-Schiepzig Schoningen Aa Muller 1990 - Beran 1993

StraBkirchen Altheim Dd 7 Engelhardt 1993

Untergrombach „Michaelsberg“ Michelsberg IV De + Liming 1967 - Behrends 1998

Urmitz Michelsberg I Aa 7 Boelicke 1977 - Boelicke 1983

Uttershausen 3500 calBC? Cb 7 Meyer 1995

Wallendorf „Hutberg“ Hutberg Ba Muller 1990 - Beran 1993

Wiesbaden-Schierstein Michelsberg II Aa ? Liming 1967 - Herrmann/Jockenhovel 

1990, S. 500

Wittelsberg Jiing. Wartberg Cd Fiedler 1990 - Fiedler 1991 - Raetzel-

Fabian 1996
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Abschnittswalles eine groBe Flache mit nur geringem Arbeitsaufwand abteilbar. Aus 

diesem Grund wird hier zusatzlich zur GroBe auch die Gesamtgrabenlange in die Uber- 

legungen einbezogen. Dabei muB man sich allerdings bewuBt machen, daB auch dies nur 

eine Behelfskonstruktion ist: Ehemaliges Grabenvolumen, das bearbeitete Substrat, der 

Aufbau einer ggf. vorhandenen Holzarchitektur und auch der mbgliche schrittweise Aus- 

bau von Mehrfach-Grabenanlagen321 sind weitere Faktoren, die Beriicksichtigung finden 

miiBten, fur die aber beim jetzigen Forschungsstand - von einzelnen Anlagen abgesehen 

- nicht geniigend Informationen fur die hier angestrebte Darstellung vorliegen.

Wenn die Grabenlange fur die Einschatzung des zugrunde liegenden Arbeitsaufwan- 

des zweifellos die grbBere Aussagekraft besitzt, erlaubt die GroBe der Flache dagegen 

einen vorsichtigen RiickschluB auf die Intention der Erbauer: So mag sich zwar der 

Arbeitsaufwand beispielsweise fur ein groBes Ein-Graben-System in Grenzen halten, 

dennoch ist die Entscheidung fur die Umhegung eines groBen Areals vermutlich ganz 

bewuBt getroffen worden. Insofern sind fur ein „ranking“ beide Werte von Interesse.

Um einen Uberblick iiber den Stellenwert des Faktors GroBe in bezug zur chronologi- 

schen Entwicklung im Zeitraum zwischen 4200 und 2800 v. Chr. zu erlangen, wurden 

zunachst die Erdwerke zusammengestellt, fur die sowohl Angaben zur GroBe (Flache und 

Grabenlange) als auch zur Anfangsdatierung (Konstruktionszeitpunkt) vorliegen (Tab. 1). 

Die GrbBenangaben in der Literatur wurden dort, wo publizierte Plane vorlagen, nach- 

gepriift. Michelsberger Anlagen wurden nur beriicksichtigt, wenn die Zuweisung zu einer 

der Stufen nach Liming moglich war.

In der histogrammatischen Ubersicht (Abb. 5) wird deutlich, daB das Gros der jung- 

neolithischen Anlagen im GrbBenbereich bis 8 ha Gesamtflache bzw. 1 500 m Graben

lange liegt. Mit zunehmendem Aufwand nimmt die Zahl der Anlagen ab. Ab 4 000 m 

Lange bzw. 20 ha Flache ist dann eine Gruppe aufwendiger Anlagen faBbar.

In den Bereich bis 500 m Grabenlange fallen sehr kleine Anlagen wie beispielsweise 

Miel, Kr. Rhein-Sieg-Kreis, Dauernheim, Kr. Wetteraukreis, Bergheim, Kr. Schwalm- 

Eder-Kreis, sowie der grbBte Teil der Altheimer und Chamer Erdwerke Bayems.

In der Gruppe der Anlagen bis zu 1 500 m Grabenlange finden sich Abschnittsanlagen 

mit Doppelgraben wie Bruchsal-Aue, Kr. Karlsruhe, und Uttershausen, Kr. Schwalm-Eder- 

Kreis, und groBe Erdwerke mit meist einfacher Umhegung wie Einbeck „Kiihner Hbhe“, 

Salzderhelden „Heldenberg“, beide Kr. Northeim, und Mayen, Kr. Mayen-Koblenz.

Zwischen 1 500 und 4 000 m Grabenlange gruppieren sich groBe Doppelgrabensy- 

steme wie Calden und Brenken, Kr. Paderborn. Extreme Werte werden von Anlagen 

wie Urmitz und Wiesbaden erreicht, die gleichzeitig sehr groBe Flachen aufweisen. Den 

hbchsten Wert erreicht Oberntudorf, Kr. Paderborn, mit seinem funffach gestaffelten 

Grabensystem auf einer Grundflache von ca. 16,5 ha. Gerade aber die Einbeziehung der 

Grabengestaltung (Breite in Urmitz 4-10 m, in Oberntudorf 2-4 m) hatte hier eine 

gewisse Relativierung zur Folge und macht deutlich, daB eine reine Gegeniiberstellung 

der Zahlen wenig aussagekraftig ist.
or

Ftir Vergleichszwecke wurden deshalb jeweils vier GrbBenklassen gebildet. Die 

Bezeichnungen sind so gewahlt, daB die Charakteristik der jeweiligen Anlage schnell 

sichtbar wird: GroBbuchstaben von A bis D kennzeichnen die Grabenlange, Kleinbuch- 

staben von a bis d die Gesamtflache. Kombiniert stiinde beispielsweise Ca fur eine Anlage 

mit vergleichsweise einfachem Umfassungssystem (500 - 1 500 m), aber sehr groBer
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■ n ohne Altheim/Cham

□ n Gesamt

m Grabenlange

Abb. 5: GrbBenklassen jungneolithischer Erdwerke nach Gesamtflache und 

Grabenlange (vgl. Text und Tab. 1)

Flache (>20 ha Flache), Werte, die beispielsweise auf die innerhalb des Michelsberg/Baal- 

berge-Horizontes (1. Halfte des 4. Jahrtausends) nicht naher datierbare Beusterburg, Kr. 

Alfeld, zutreffen37. Als „monumental“ kbnnen danach Erdwerke der GrbBenklassen Aa 

bis Bb gelten, dazu Anlagen der Charakteristik Ca/Cb mit eindeutigem Gewicht auf der 

Flachigkeit (vgl. Abb. 5).

Eine Kartierung der Anlagen nach Zeithorizonten (Abb. 6) zeigt, daB kleinere, wenig 

aufwendige Anlagen wahrend des gesamten Zeitraumes zwischen 4200 und 2800 v. Chr. 

errichtet wurden. Anders das Bild bei den monumentalen Anlagen: Sie konzentrieren sich 

beim jetzigen Stand der Forschung auf die Zeit zwischen 4200 und 3500 v. Chr. und bilden 

dort mbglicherweise zwei unterschiedliche Horizonte. Der erste Schwerpunkt liegt in der 

Anfangsphase der Michelsberger Kultur (Stufen Liining I /II) etwa zwischen 4200 und 

4000 v. Chr.38
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4200 - 4000 calBC 4000 - 3800 calBC

3800 - 3400 calBC 3400-3100 calBC

3100-2800 calBC

GroBenklassen (vgl. Abb. 5):

• Aa - Ab

■ Ba - Cb

• Cc - Cd

• De - Dd

Abb. 6: Verbreitung und GrbBe von Erdwerken zwischen

4200 und 2800 v. Chr. (vgl. Tab. 1)
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Zur Zeit der mittleren Michelsberger Kultur (Liming III-IV), etwa von 4000 bis 3800/ 

3700 v. Chr.39, werden diese Anlagen z. 1. weiter genutzt, eine Errichtung neuer monu- 

mentaler Erdwerke scheint jedoch zu unterbleiben. Zur Zeit der spaten Michelsberger 

Kultur ab 3800/3700 v. Chr 40 wandelt sich das Bild emeut: GroBe Anlagen werden nun 

nicht mehr im Kerngebiet der Michelsberger Kultur errichtet, sondern mit Erdwerken 

wie Calden, Kr. Kassel, Brakel, Rimbeck, beide Kr. Hoxter, an ihrer Peripherie in einem 

Milieu, in dem sich die Michelsberger Merkmale - wenn iiberhaupt - nur noch in stark 

abgeschwachter Form wiederfinden 41 Es ist dies der geographische Raum, in dem sich 

wenig spater ab ca. 3400 v. Chr. mit der Errichtung von Galeriegrabern die altere Wart- 

bergkultur konstituiert.

Eine analoge Entwicklung scheint fiir den mitteldeutschen Raum vorzuliegen, obwohl 

bei den durch die jiingsten Forschungen herausgearbeiteten Differenzierungen in der kul- 

turellen Entwicklung42 noch zahlreiche Unklarheiten in den absolutchronologischen Rah- 

menbedingungen bestehen. Die Einstufung des Erdwerks von Salzmiinde-Schiepzig, Ldkr. 

Saalkreis, hangt von der offenen Anfangsdatierung ab. Sollte sich eine Errichtung zur Zeit 

der Schbninger Gruppe bestatigen, bleibt die vorgeschlagene Paralielitat mit friihem 

Michelsberg zu priifen.43 Gesichert ist dagegen aufgrund der Beziige zu spatem Michels- 

berg die Datierung der Hutberg-Gruppe und damit der Anlagen vom eponymen Fundort 

bei Wallendorf, Ldkr. Merseburg-Querfurt, sowie der Anlage in der Dolauer Heide bei 

Halle (Saale) - vorbehaltlich der oben genannten methodischen Einschrankungen.44

Fiir den nordhessisch-ostwestfalischen Raum ist die Beobachtung wichtig, daB die 

Anlagen von Rimbeck und Calden keinerlei Verbindungen zur vorangegangenen mitt

leren Michelsberger Kultur aufweisen. Die spatere Errichtung von Galeriegrabern in 

unmittelbarer Nahe (Calden) bzw. im Inneren (Rimbeck) der Umhegungen sowie die 

intensive Weiternutzung der Erdwerksgraben in Calden scheint im Gegenteil eine inten

sive Verkniipfung mit der nachfolgenden kulturellen Entwicklung des Raumes anzudeu- 

ten.45

Damit ware der Weg offen, die monumentalen, aufwendigen Anlagen - zunachst unab- 

hangig von ihrer „konkreten” Funktion - als eine unmittelbare Reaktion auf einen ein- 

schneidenden kulturellen Wandel zu interpretieren. Der jeweilige Zeitpunkt und die 

Rahmenbedingungen sprechen dafiir, daB diese Reaktion nicht den Endpunkt einer 

Entwicklung, sondern die Konstitution neuer kultureller Einheiten begleitete.46

In der weiteren Entwicklung nach 3400 v. Chr. scheint die Konstruktion monumentaler 

Anlagen keine Rolle mehr zu spielen. Eine letzte „Welle“ der Errichtung sehr kleiner 

Objekte ist um oder kurz nach 3000 v. Chr. vor allem im Bereich der Chamer und der jiin- 

geren Bemburger Kultur zu beobachten, aber auch im Bereich der jiingeren Wartbergkul- 

tur, darunter eine Reihe von sehr eindeutigen Siedlungsbefunden (Halle-Dolauer Heide, 

Wittelsberg, Kr. Marburg-Biedenkopf). Fiir die Zeit der endneolithischen Becherkulturen 

fehlen bisher sichere Hinweise auf die Errichtung von Erdwerken.47

Die Form der Umhegung

Fiir die Interpretation der Caldener Anlage ist eine der entscheidenden Fragen, welche 

Faktoren fiir die Lage im Gelande und die GrundriBgestaltung ausschlaggebend waren.
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Zunachst fallt allgemein auf, daB unter verteidigungstechnischen Gesichtspunkten, aber 

auch fiir die Wahl eines relativ ebenen Untergrundes eine Positionierung der Anlage 

wenige hundert Meter ndrdlich, auf dem Areal des heutigen Flugplatzes, wesentlich 

vorteilhafter gewesen ware.

Dieser Beobachtung, daB fiir die Plazierung auch anderer Anlagen haufig nicht die 

giinstigsten verfugbaren Stellen im Gelande ausgewahlt worden sind48, steht das Argu

ment gegeniiber, daB auch fiir die befestigten Griindungsstadte des Mittelalters in erster
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Linie infrastrukturelle Gesichtspunkte bei der Standortwahl ausschlaggebend waren49. 

Das Beispiel Calden zeigt nun, daB selbst eine weitaus giinstigere Alternative im unmit- 

telbaren Umfeld nicht wahrgenommen wurde. Da wir andererseits davon ausgehen miis- 

sen, daB die Platzwahl insbesondere bei Anlagen dieser GroBenordnung durchaus 

bewuBt erfolgte, miissen tatsachlich andere Kriterien als Verteidigungsmoglichkeiten, 

Wasserversorgung, geringe Hangneigung usw. fur die Platzwahl ausschlaggebend gewe- 

sen sein.

Ebenfalls zunachst recht willkiirlich ausgefiihrt scheint der GrundriB der Caldener 

Anlage. Der Eindruck eines sehr unregelmaBig gestalteten Ovales tauscht allerdings: Legt 

man eine Symmetrieachse von Nordosten nach Siidwesten durch die Anlage (etwa mittig 

zwischen den Grabenunterbrechungen 2 und 3 im Osten sowie 5 und 6 im Westen), erhalt 

man einen nach Siidwesten hin ausgerichteten GrundriB mit einer langgestreckten Fron- 

talseite und nach Nordosten zuriickweichenden Umfassungsanlagen. In bezug auf die 

gedachte Symmetrieachse erscheinen die Grabenunterbrechungen bzw. Einbauten nun 

paarig angeordnet. Lediglich der nach auBen hin sehr offen konstruierte Einbau in Unter- 

brechung 1, der auch sonst eine Reihe von konstruktiven Besonderheiten aufweist und 

wohl als Hauptzugang interpretiert werden muB, nimmt hier eine Sonderstellung ein.

Dieses Konstruktionsprinzip einer „Fassade“ (Abb. 7) war bisher nur von englischen 

Anlagen bekannt; Beispiele sind „Robin Hood’s Ball”, Haddenham, der innere Graben 

von Windmill Hill und die beiden iiuBeren Graben von Briar Hill.50 Mittlerweile gibt es 

auch Belege im Arbeitsgebiet, so das mit Calden frappierend „baugleiche” Erdwerk bei 

Wittmar51, Kr. Wolfenbiittel, und wohl auch die Anlage von Oberntudorf, obwohl hier 

durch den Tonabbau groBe Teile zerstbrt wurden52. Als Ziel dieser bewuBten Gestaltung 

kann eine moglichst representative „monumentale” AuBenwirkung bei Annaherung aus 

entsprechender Richtung vermutet werden.53

Verkehrswege und Kommunikation

Eine solche Konstruktion macht nur dann einen Sinn, wenn der Weg der Annaherung 

festgelegt, d. h. standardisiert ist. Diesen zunachst recht theoretischen Zusammenhang 

illustriert eine mehrere Jahrhunderte jiingere Einhegung der Trichterbecherkultur bei 

Anloo in den Niederlanden (Abb. 8).54 Hier konnte mit Hilfe einer linearen Reihung von 

zahlreichen archaologischen Objekten und fossilen Wegspuren eine urgeschichtliche 

Wegfiihrung fiber insgesamt ca. sechs Kilometer auf der Langsachse eines flachen 

Geestriickens erschlossen werden.

Im Bereich der trapezfbrmigen Einhegung mit einer ausgepragten, nach Siidwesten 

ausgerichteten Fassade wird die Trasse von einem spatbronzezeitlichem Brandgraberfeld 

flankiert und schneidet die Front der neolithischen Anlage in gleicher Fluchtrichtung. 

Die Vermutung liegt nahe, daB die altere neolithische Wegfiihrung ca. 20 m weiter in 

siidwestlicher Richtung unmittelbar vor der Fassade der Einhegung entlanglief. Bestatigt 

wird dies durch mehrere linear angeordnete, becherzeitliche Graber in diesem Bereich. 

Die gesamte Konstruktion der Einhegung ist damit auf die Wegfiihrung zugeschnitten; 

der Hauptzugang lag - ahnlich wie in Calden - nicht auf der Frontalseite, sondern in einer 

der zuriickspringenden Flanken.
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Abb. 8: Anloo, Prov. Drenthe, Niederlande. Einhegung der Trichterbecher-Westgruppe, end- 

neolithische (Anloo A-D) und bronzezeitliche Brandgraber (nach Jager 1985, S. 194, 

Abb. 3); vermutete neolithische Wegefiihrung erganzt

Einen weiteren Beleg fur den bisweilen engen Lagebezug zwischen Erdwerken und 

Wegen konnte ebenfalls die Anlage von Abingdon liefern, falls hier die auffallend 

lineare Reihung bronzezeitlicher Grabanlagen wie im Fall Anloo einen ehemaligen Weg 

markiert.

Die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen der Lage von Erdwerken und zeit- 

genbssischen Wegesystemen ist bereits von verschiedenen Seiten geauBert worden.56 

Flier scheint sich nun dieser bisher eher vage Bezug in der Architektur zu manifestieren. 

In Calden weist die Fassade in Richtung auf die erwahnte Schichtstufe, die von der 

„Hollandischen StraBe” iiberwunden werden muB, einer Fernverbindung von der Hell- 

wegzone zum Kasseler Becken, an der auch die mit Calden zeitgleiche Anlage von Rim

beck liegt. In historischer Zeit geschieht dies auf zwei Alternativtrassen, die die 

Schichtstufe nordlich und siidlich des Erdwerks in einem relativ steilen Anstieg iiberwin- 

den (siehe Abb. I).57 Ausgehend vom Relief bietet sich die giinstigste Mdglichkeit der 

Wegfiihrung jedoch unmittelbar westlich des Erdwerks, da hier die Schichtstufe auf 

kurzer Strecke talartig verflacht. Ein Zusammenhang zwischen der Ausrichtung des Erd-
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werks und dem Verlauf eines ehemaligen Wegesystems ist damit sehr wahrscheinlich. Falls 

die Schichtstufe tatsachlich eine Territoriumsgrenze bildete (s. o.), wurde das Erdwerk 

somit gezielt an einer Stelle errichtet, an der ein Fernverbindungsweg das Einzugsgebiet der 

Erbauergemeinschaft tangierte.58 Der Fassade kommt damit eine geplante „AuBen- 

wirkung” zu, mit der Reisende nach Uberwindung der Schichtstufe „konfrontiert” wurden.

Auch die Anlage von Rimbeck markiert einen Punkt, an dem die Nordwest-Siidost- 

Verbindung nach dem Durchqueren des Haarstranges in die siedlungsgiinstige War

burger Borde eintritt. In diesem Raum bildet sich wenige Jahrhunderte spater ein aus- 

gepragter Verbreitungsschwerpunkt der Wartbergkultur heraus.59

Das Elerstellen eines Bezuges zwischen Erdwerken und einem zeitgendssischen 

Wegenetz birgt neben faszinierenden Erkenntnismdglichkeiten zu Kommunikation und 

Infrastruktur auch eine Reihe von Fallstricken. Insbesondere im hessisch-westfalischen 

Raum ist die AltstraBenforschung als eine wichtige Grundlage fur archaologische Uber- 

legungen z. T. noch von Paradigmen aus den dreiBiger Jahren bestimmt und gerade bei 

Detailfragen der StraBenfiihrung auf die Ergebnisse der Heimatforschung angewiesen. 

Historisch-geographische Untersuchungen wie im niedersachsischen Raum60 fehlen. 

Insbesondere das auf W. Gdrich zuriickgehende Konzept der friihen Wasserscheiden- 

wege bereitet hier erhebliche Probleme, da die konsequente Anwendung dazu fiihrte, daB 

friihe Fernverbindungen weitab aller infrastrukturellen Zentren rekonstruiert wurden.61 

Auch ist das von der regionalen AltstraBenforschung entworfene Wegenetz bisweilen so 

engmaschig, daB die Zuordnung von Objekten zu entsprechenden Wegen unabhangig 

von ihrer Lage kaum irgendwelche Probleme bereiten diirfte. Auf der anderen Seite gibt 

es in diesem Raum keine ausreichend dicht belegten Reihungen archaologischer 

Objekte, die eine zuverlassige Rekonstruktion von Trassen ermbglichen kbnnten.62

Fur die hier beriihrten Fragestellungen sind deshalb in erster Linie Trassenfiihrungen 

interessant, die groBraumig potentielle Siedlungsgebiete miteinander verbinden bzw. 

tangieren und fiber die jene weitraumige und intensive Kommunikation lief, die uns mit 

dem schnellen Austausch von Ideen und Stilen entgegentritt. Speziell im Bergland sind 

reliefbedingt bestimmte Richtungen vorgegeben, die noch von neuzeitlichen Wegen 

genutzt werden. Die Suche nach der altesten Wegfiihrung ist dabei wenig sinnvoll - es ist 

damit zu rechnen, daB es beim Vorhandensein verschiedener Alternativtrassen in einem 

bestimmten Raum auch in urgeschichtlicher Zeit zu wiederholten Verlagerungen der 

Routen gekommen ist. Gerade fiir das Neolithikum und die Metallzeiten ist mit einer 

Vielzahl wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen zu rechnen, die durchaus zu 

einer dynamischen Gestaltung des Verkehrsraumes gefiihrt haben diirften. Insofem sind 

auch historisch „jiingere” Wegefiihrungen zu beriicksichtigen, wenn die entsprechenden 

Bedingungen an Relief und Bezug zu potentiellen Siedlungsgebieten erfiillt sind.

Zusatzlich zu den hier angesprochenen Landverbindungen diirften besonders die an 

FluBlaufe angelehnten Erdwerke wie Urmitz und Wiesbaden mit einer intensiven Nut- 

zung auch der Wasserwege fiir Handel, Austausch und Kontakt zu erklaren sein. Das 

gleiche gilt fiir weitere ufernahe Anlagen wie Northeim-Kiessee, Kr. Northeim, 

Heiningen63, Kr. Wolfenbiittel, und Bergheim, Kr. Schwalm-Eder-Kreis. Letztere liegt 

mbglicherweise an einem Punkt, an dem die Eder nach dem Austritt aus dem Kellerwald 

und der Einmiindung zweier Zufliisse die Mbglichkeit zur FluBschiffahrt bot und damit 

an einer Nahtstelle zwischen Land- und Wasserweg.
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Abb. 9: Rhcin-Elbe-Wegsystem (Hellweg, Deiweg) zwischen Paderborn und Schoningen 

sowie sichere bzw. vermutlich jungneolithische Erdwerke. 

(Einzelnachweise: Raetzel-Fabian im Druck)

Zur Frage der Gebundenheit an Verkehrswege wurden fiir den ostwestfalischen, 

siidostniedersachsischen und nordhessischen Raum alle bekannten jungneolithischen 

Anlagen probeweise in ihrem Bezug zum Rhein-Elbe-Wegesystem iiberpruft und 

auskartiert (Abb. 9). Im Westen als Hellweg, im Osten als Deiweg bezeichnet, besteht in 

der Forschung Einigkeit dariiber, dab die verschiedenen Trassen iiber die Weserfurten bei 

Minden, Hameln und Hoxter bereits in frankischer Zeit Bedeutung hatten.64 Auf dem 

Streckenabschnitt westlich der Weser liegen die Anlagen von Soest65, Kr. Soest, Bren- 

ken, Oberntudorf, Neuenbeken66, alle Kr. Paderborn, und Brakel direkt auf oder unmit- 

telbar neben den ehemaligen Trassen in Richtung auf den Weseriibergang bei Hoxter. 

Ostlich der Weser werden u. a. die Anlagen von Wittmar, Wobeck, Kr. Helmstedt, und 

Schoningen 13, Kr. Helmstedt, direkt beriihrt.67 In einigen Fallen ist eine Lage an 

Wegkreuzungen bzw. -gabelungen anzunehmen. Die insbesondere im Nordharzvorland 

zu beobachtende starke Auffacherung der Trassenftihrung labt die vorsichtige Vermutung 

zu, dab noch weitere Anlagen in dieser Region eine entsprechende Lagebezogenheit auf- 

weisen. Die ebenfalls kartierte „Hollandische Strabe“ mit den an der Trasse gelegenen 

Erdwerken Rimbeck und Calden gehbrt nicht zum Hellwegsystem.

Wenden wir tins vor diesem Hintergrund noch einmal der Frage nach der Funktion 

monumentaler Erdwerke zu. Dabei kann es beim jetzigen Forschungsstand nicht um die 

Formulierung allgemein verbindlicher Funktionen fiir den monumentalen Phanotyp
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anhand der genannten Beispiele gehen. Ziel ist vielmehr das Ausloten von Interpreta- 

tionsspielraumen.

Profane Deutungsmoglichkeiten

Als profan im Sinne A. Sherratts konnen alle mit dem Ban verbundenen Intentionen 

gelten, die auf eine primare Nutzung der Anlagen im okonomischen und fortifika- 

torischen Bereich abzielten.68

Um der entscheidenden Frage einer mit dem Errichtungs- bzw. primaren Nutzungszeit- 

raum eindeutig kontemporaren Innenbesiedlung nachgehen zu konnen, fehlen in der Regel 

entsprechende Untersuchungen. Ferner ist zu beriicksichtigen, dab auch bei einer nichtpro- 

fanen Funktion durchaus mit einer Bewohnerschaft gerechnet werden kann, die beispiels- 

weise mit dem Erhalt der Anlage oder bestimmten rituellen Aufgaben betraut war.69

Als befestigte Siedlungen konnen monumentale Umhegungen angesichts des Arbeits- 

aufwandes nicht befriedigend erklart werden, ohne der in ihnen siedelnden Gemeinschaft 

7Q 
einen Sonderstatus innerhalb des gesellschaftlichen Gefiiges zuzubilligen.

Die Ergebnisse aus deutlich kleineren Anlagen (Bruchsal-Aue, Heilbronn-Klingenberg, 

Wittelsberg), die als befestigte Siedlungen interpretiert werden, diirfen angesichts der 

unterschiedlichen Dimensionen nicht unkritisch iibertragen werden. Umgekehrt kann 

auch das eindeutige Ergebnis in Calden (leere Innenflache, unzureichende Zugangsmbg- 

lichkeit durch dauerhafte Einbauten, die den Zugang stark einschrankten) nicht ohne 

entsprechende moderne Untersuchungen an anderen Orten verallgemeinert werden.

Fur Verteidigungszwecke ist die GrbBe der Umfassungsanlagen monumentaler Erdwerke 

zweifellos ungiinstig; sie konnte aber beispielsweise mit einer eher formalen oder ideellen 

Funktion erklart werden71. Hier sind im Konzept der Anlagen deutliche Unterschiede greif- 

bar. Wahrend in Calden durch die Staffelung der Umfassung und die Holzarchitektur min- 

destens formal der Eindruck einer Befestigung entsteht (zu den Einschrankungen s. u.), sind 

das Funffachgrabensystem in Oberntudorf und eine Reihe von Anlagen mit gleichartigem 

Dreifachgrabensystem in Baden-Wiirttemberg72 und im Harzvorland73 nicht mit fortifika- 

torischen Uberlegungen zu erklaren. Selbst wenn die Anlage der Graben zeitlich gestaffelt 

erfolgte, macht eine solche Konstruktion als Annaherungshindemis keinen Sinn. In Obern

tudorf deutet dariiber hinaus der z. T. sehr exakte Parallellauf aller fiinf Graben74 an, daB 

ein etwaiger Zeitabstand sehr gering gewesen sein diirfte. Daftir spricht auch die Michels- 

berger Keramik der Stufe II aus den beiden auBeren sowie dem inneren Graben. Hier sind 

wir wieder mit dem Problem konfrontiert, daB das Ausbleiben bestimmter Funde gerade 

bei kleineren Grabungsausschnitten nur sehr bedingt als Argument fur chronologische 

Uberlegungen herangezogen werden kann, insbesondere dann, wenn mit Grabeneingriffen 

auch in spateren Phasen gerechnet werden muB. Das Beispiel Calden zeigt, daB eben nicht 

nur lineare Verfiillprozesse, sondem auch tiefgreifende Umlagerungen des urspriinglichen 

Inhaltes in die Uberlegungen einbezogen werden miissen.

Ein weiterer Gesichtspunkt im Umfeld einer fortifikatorischen Deutung ist die teilweise 

recht schnelle Verfiillung der Graben. Gerade in Calden wird dieser Aspekt der „Grabennut- 

zung”, das Ausheben zum Zwecke der baldigen Wiederverfiillung, durch die gut erhaltenen 

Grabenflanken exemplarisch illustriert. Ein Bedeutungswandel der Anlagen gleich im
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AnschluB an ihre Erbauung im Sinne einer Aufgabe der Befestigungsfunktion zugunsten einer 

Nutzung als Abfallgrube kann hier kaum vorliegen. Auch die Fortschreibung der Aktivitaten 

im Grabenbereich, das Aufwiihlen der alteren Fiillung und das anschlieBende Einfiillen neuen 

Materials, wie es in Calden und wohl auch in Obemtudorf75 beobachtet werden kann, laBt 

sich kaum mit dem Bemuhen um die Entsorgung etwaiger Hausabfalle erklaren.

Die ungiinstige Lage im Gelande wird in Calden durch den Bezug zu einem zeitgenossi- 

schen Wegesystem im kleinstraumigen MaBstab vorgegeben. Dem Argument, die Charak- 

teristik neolithischer Konfliktfiihrung mache eine gezielte Ausnutzung von Gelandevorteilen 

unnbtig, steht die Frage gegeniiber, warum dann bei anderen Gelegenheiten gezielt Spom- 

und Kuppenlagen ausgenutzt wurden.

Eine Interpretation monumentaler Erdwerke als Fliehburgen und Viehkrale kann nach 

heutigem Forschungsstand so gut wie ausgeschlossenen werden. Fur Fliehburgen gelten 

die oben geauBerten Einwande, die die Charakteristik der Umfassungsanlagen betreffen. 

Auch eine exponierte Randlage zur jeweiligen Okumene ware in Krisenzeiten wenig niitz- 

lich. Hier bote die dezentrale Flucht in die Walder sicher die bessere Uberlebensstrategie.

Das bekannteste Beispiel fur eine mit der Funktion als Viehkral verkniipfte Anlage ist 

wohl die jungneolithische Beusterburg bei Betheln.76 Die obertagig sichtbare Einfassung 

besteht aus einem vielfach unterbrochenen Graben, der an einigen Stellen von einem 

AuBenwall, an anderen von einem Innenwall, seltener von beiden begleitet wird. 

Daneben sind auch Grabenabschnitte ohne erkennbare Aufschiittungen vorhanden. Ein

zig eine durch die Grabungen nachgewiesene Palisade hinter dem Graben scheint die 

Anlage durchgangig umfaBt zu haben. Die Gesamtanlage laBt keine gezielten fortifika- 

torischen Anstrengungen erkennen, desgleichen aber auch - im Gegensatz zur Auffas- 

sung Tackenbergs - keine durchgangigen MaBnahmen zur Einhegung eines 

Viehbestandes. Vielmehr entsteht der Eindruck von ungezielten Aktivitaten und Erdar- 

beiten entlang einer Linie, die durch die primare Palisade vorgegeben wurde. Eine 

erhebliche zeitliche Tiefe der Grabenmanipulationen wird durch Becherkeramik ange- 

deutet. Die Analogien zu den Befunden der sekundaren Nutzungsphasen in Calden sind 

offensichtlich. Phosphatmessungen zeigten neben einer Erhbhung der Werte im Innen- 

raum ihre maximale Konzentration haufig im Wall-Graben-Bereich. Tackenberg sah die 

Ursache in den Bewachern der Viehherden, die hier gelagert hatten. Aus heutiger Per- 

spektive kbnnen die erhohten Werte ebenfalls als Anzeichen verstarkter anthropogener 

Aktivitaten gedeutet werden, nun aber evtl. in Verbindung mit einer fortgesetzten 

Manipulation des Grabeninhaltes.

Markte und Austauschplatze mit einer tiber den regionalen Rahmen hinausgehenden 

Bedeutung diirften sich im archaologischen Befund zweifelsfrei in erster Linie durch 

eine besondere Konzentration von Artefakten unterschiedlicher Provenienz nieder- 

schlagen, die fur regelhaften und wiederholten Austausch bzw. intensive Zirkulation im 

grbBeren MaBstab spricht. Fur monumentale Erdwerke sind solche eindeutigen Hinweise 

bisher nicht bekannt. Ob bei einem Austausch unter freiem Himmel an einem Ort, der 

anschlieBend von den Beteiligten wieder verlassen wird, iiberhaupt mit der Uberliefe- 

rung aussagekraftiger Funde gerechnet werden kann, ist nicht zuletzt abhangig von der 

Art der Waren, den Formalien des Austausches und der Nutzungsdauer des Ortes. Die 

auffallige Lage der Erdwerke an FluBufern und Wegen spricht dafiir, diese Deu- 

tungsmbglichkeiten weiterhin einzubeziehen.
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Rituell-sakrale Deutungsmoglichkeiten

Bereits auf einer funktional iibergeordneten Ebene bewegt sich eine Deutung als 

Versammlungsplatz, wobei Versammlungen in der Regel in einem gesellschaftlichen 

Kontext beispielsweise spezifisch religibser oder politischer Pragung stattfinden, somit 

also keine isolierte Funktion definieren. Als Beispiel kbnnen in diesem Zusammenhang 

indianische „large-scale integrative facilities44 mit einer integrativen und stabilisierenden 

Funktion fur groBe Gemeinschaften genannt werden77, bei denen bisher iibliche 

Konfliktlbsungs- und Kommunikationsstrategien versagen. Hier wird der weiter unten 

diskutierte Aspekt der Multifunktionalitat greifbar, da anlaBlich der Versammlungen 

eine Vielzahl verschiedener Tatigkeiten vollzogen wird. Die primare Intention liegt 

jedoch nicht in der einen oder anderen konkreten Handlung, sondern im Symbolwert der 

periodischen Zusammenkunft, dem rituell vollzogenen Gemeinschaftserlebnis.

Einer weitergehenden, religibs-rituellen Deutung von groBen Erdwerken stehen 

zunachst Faktoren entgegen, die nicht unmittelbar in den Befunden zu suchen sind. In 

Gesprachen und Diskussionen wird haufig eine Einstellung greifbar, die im Angelsach- 

no
sischen mit zeitgeistbedingter „ritual phobia44 umschrieben wurde. In diesen Zusam

menhang gehbrt auch das gern zitierte Bonmot, der Riickgriff auf eine rituelle Deutung 

erfolge immer dann, wenn der Archaologe bei der Interpretation seiner Befunde nicht 

mehr weiter wisse.

Die Frage ist in der Tat, in welcher Form Befunde - regulare Bestattungen einmal aus- 

genommen - vorliegen miissen, um sie mit einiger Sicherheit einem primar nichtpro- 

fanen Bereich der Lebenssphare zuordnen zu kbnnen.

Unter Ritus bzw. Ritual (Zeremonie, Brauch) wird nach allgemeiner Definition ein tra- 

ditionelles, vorgeschriebenes oder gebrauchliches Verhalten verstanden, das religibs, 

magisch oder auch sozial gepragt sein kann.79 Kennzeichnend sind der periodische 

Charakter und die Betonung der Ereignishaftigkeit. Rituale kbnnen Bestandteil eines 

Kultes sein, d. h. der Verehrung von hbheren Wesen bzw. Gottheiten.80 Die soziale 

Interaktion unterliegt besonderen Regeln, sowohl was den Kreis der Teilnehmer als auch 

die Formen der Kommunikation einschlieBlich der gemeinsam vorgenommenen Hand- 

lungen betrifft. Das Grundgeriist des Ritus ist damit in erster Linie handlungsorientiert. 

Fur den Archaologen faBbare Relikte gewinnen somit ihren nichtprofanen Charakter 

wenigstens z. T. aus der spezifischen Nutzung in einem als besonders empfundenen 

Handlungszusammenhang, der sich nur in einem zeitgenbssischen Ideologiesystem 

erschlieBt, nicht aber durch die iiberlieferte materielle Charakteristik des Fundes.

A. Sherratt weist darauf hin, daB die Sphare des Heiligen raumlichen und zeitlichen 

Begrenzungen unterliegt - heilige Zeit wird als periodisch aufgefaBt. Objekte, die zu 

dieser Zeit benutzt werden - Gegenstande, aber auch Speisen bzw. Speisereste - andern 

hierdurch ihren Charakter und miissen danach in besonderer Weise behandelt werden.81 

Denkbar ist eine Verbrennung oder „Bestattung“ in Gruben, im Faile von GefaBen eine 

Zerscherbung nach dem Gebrauch oder - im Fall der Erdwerke - natiirlich auch eine 

Versenkung in einen zuvor ausgehobenen Graben.

Selten diirfte unter diesen Voraussetzungen eine Abgrenzung zwischen „normalem“ 

und „rituellem44 Fundzusammenhang gelingen, wenn nicht, wie im Fall deponierter 

Hirschgeweihhacken, praktische Erwagungen fur eine Interpretation zweifelsfrei ausge-
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schlossen werden konnen. Sobaid jedoch in ritueller Konnotation geschlachtet, gekocht, 

gegessen, Werkzeug benutzt oder hergestellt wird, liefern die Uberreste trotz ihres einst- 

maligen besonderen Bedeutungszusammenhangs heute lediglich einen weiteren „iiber- 

zeugenden“ Beleg fiir die Interpretation von Erdwerken als Siedlungsplatze.

Bietet also die Zusammensetzung des Fundmaterials aus den Erdwerksgraben in dieser 

Beziehung keine verlablichen Anhaltspunkte, so scheinen Niederlegungen von Geraten, 

Tierknochen und vor allem Funde von menschlichen Skeletteilen oder ganzen Bestattun- 

gen im Grabenbereich oder auch im Innenraum giinstigere Voraussetzungen fiir eine 

Einschatzung der nichtprofanen Dimension von Erdwerken zu bieten. Die Ubersicht 

(Tab. 1) zeigt, dab es sich hier zumindest im Michelsberger Bereich um einen Regelbe- 

fund handelt. R. Koch hat darauf hingewiesen, dab dort, wo zusammenhanglose Ske

letteile in den Verfullungen auftreten, Reste von Aufgrabungen des urspriinglichen 

Grabeninhaltes vorliegen konnen.82 Erdwerke, insbesondere grobe Anlagen, nehmen 

hier allerdings keine Sonderstellung ein. Menschliche Skeletteile sind ebenso aus Sied- 

lungsgruben und anderen Zusammenhangen bekannt, eine Beobachtung, die als wich- 

tiges Argument gegen die Interpretation von Erdwerken als Bestattungsplatze angefiihrt 

wird . Nickel weist dagegen darauf hin, dab im diachronen Vergleich ein ahnliches 

Fundbild keineswegs ungewbhnlich ist und in den Bereich der Sonderbestattungen 

gehbrt.84 Die regulare Bestattungssitte der Michelsberger Kultur ware dementsprechend 

nach wie vor unbekannt.

In Calden liegen 28 Fragmente menschlicher Skeletteile aus vorwiegend basalen, d. h. 

zur primaren Nutzungsphase gehbrigen Grabenschichten vor. Nach den Fundzusammen- 

hangen ist von mindestens 13 Individuen auszugehen. Da die Funde von verschiedenen 

Stellen des Grabensystems stammen, ist eine vorsichtige Hochrechnung von der aus- 

gegrabenen Grabenstrecke (97 m) zur Gesamtgrabenlange (ca. 2 500 m) moglich. 

Danach ware auf der gesamten Grabenstrecke mit Resten von fiber 300 Individuen zu 

rechnen. Aus den jiingsten Untersuchungen in Oberntudorf stammen Skeletteile von ca. 

neun Individuen - hier ergabe eine entsprechende Hochrechnung eine Zahl von ca. 200 

Individuen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang eine Nachricht aus den 

dreibiger Jahren fiber ,,...50 m lange Graben voll Skeletten hintereinander in mehreren 

Reihen...“ im Zusammenhang mit der Teilzerstorung der Anlage durch den Tonabbau. 

Die ermittelten Werte sind selbstverstandlich mit Vorsicht zu handhaben - es kann 

beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dab sich entsprechende Funde in Calden im 

Bereich der Grabenunterbrechungen haufen. Sie verdeutlichen aber, unabhangig von der 

konkreten Zahl, dab gerade bei Anlagen mit entsprechenden Grabenstrecken ohne Zwei- 

fel Grbbenordnungen zur Diskussion stehen, die einer ausgedehnten Nekropole entspre- 

chen. Die in Oberntudorf und Calden gefundenen Skeletteile weisen z. T. Schnittspuren 

auf, die von den anthropologischen Bearbeitern als Indizien fiir eine Entfleischung bzw. 

Reinigung der Knochen gewertet werden.86 Ebenso wie die Deponierung von Scha- 

delteilen auf der Grabensohle in Calden weist diese Beobachtung darauf hin, dab - 

anders als z. B. in Bruchsal-Aue - die Graben lediglich zur Aufnahme von Teilen der 

zuvor an anderer Stelle niedergelegten Kbrper dienten. Der Gedanke ist reizvoll, hierffir 

die Erdwerksinnenflachen in Betracht zu ziehen, wobei natfirlich ein kaum Ibsbares 

Nachweisproblem entsteht: „Was this enclosure one of the ‘elsewheres’ where human 

corpses were exposed (,..)?“87
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Bemerkenswert ist in Calden und Rimbeck die unmittelbare Ankniipfung an den Ort 

durch die Errichtung von Galeriegrabern mehrere Jahrhunderte nach der Konstruktion der 

Erdwerke. In Rimbeck wird der Bezug durch die Lage im z. T. noch heute erkennbaren 

Grabenrund dokumentiert; in Calden finden sich im 100 m auBerhalb des Erdwerks gele- 

genen Galeriegrab II die gleichen keramischen Leitformen wie in der sekundaren Gra- 

benverfullung. Damit ist ein unmittelbarer und wohl auch intentioneller Zusammenhang 

zwischen beiden Objekten gegeben, der freilich angesichts des Zeitabstandes zwischen 

primarer und sekundarer Nutzung der Graben keinen hinreichend sicheren Beleg fur die 

urspriingliche Funktion des Erdwerks liefert.

Ein weiteres Beispiel fur die Ambivalenz von Befunden im Spannungsfeld zwischen 

profaner und ritueller Deutung liefern die Einbauten im Caldener Erdwerk. Sie haben auf- 

grund ihrer Geschlossenheit und Massivitat ohne Zweifel fortifikatorischen Charakter, 

konnten also als ein entwickeltes System zur wirkungsvollen Sperrung des Zuganges 

interpretiert werden. GleichermaBen ist mit dieser Charakterisierung ein rituelles Element 
oo 

umschrieben: Kontrolle bzw. Reglementierung des Zuganges in einen Innenraum , des- 

sen Betreten moglicherweise nicht jeder Person zustand bzw. bestimmten Regeln zu fol

gen hatte. Mehrraumigkeit und trapezoider GrundriB kbnnen fortifikatorisch, aber auch als 

bewuBte Inszenierung und Dramatisierung des Zuganges interpretiert werden. Insbeson- 

dere das siebenfache Vorhandensein eines solchen Zuganges, der aufgrund seiner Enge 

gegen eine wirtschaftliche Nutzung der Anlage spricht, laBt interessante Spekulationen 

fiber den Symbolwert und die Zahl der an der Nutzung beteiligten Gemeinschaften zu.

Sparliche Hinweise auf Konflikte im Bereich von jungneolithischen Erdwerken89 miis- 

sen vor einem solchen Hintergrund nicht zwangslaufig als Belege fur eine fortifikatorische 

Funktion gelten. Mit Waffengewalt ausgetragene Konflikte sind ebenso an anderen Brenn- 

punkten gesellschaftlicher Aktivitaten denkbar.

Angesichts dieser widerspriichlichen Ausgangsbasis liegt es nahe, die verschiedenen, 

unvereinbar scheinenden Beobachtungen mit Hilfe des Konzeptes „Multifunktionalitat“ 

zusammenzufiihren. So weist H. Steuer90 darauf hin, daB dieselbe Anlage zu unterschiedli- 

chen Zeiten unterschiedliche Funktionen innegehabt haben kann. Dies hat zweifellos seine 

Berechtigung, wenn im jeweiligen Einzelfall eine konkrete Bedeutungsverschiebung wahr- 

scheinlich gemacht werden kann - zur Zeit gelingt jedoch kaum die Definition der primaren 

Funktion. Weitaus problematischer ist eine multifunktionale Interpretation, die unterstellt, 

daB eine Anlage bereits zu unterschiedlichen Zwecken errichtet wurde, beispielsweise als 

befestigte Siedlung mit kultischen Funktionalitaten im Umfassungsbereich91. Die Moglich- 

keit einer „...Koppelung politischer und kultischer Funktionen...“92 ist nicht von der Hand 

zu weisen - gleichzeitig bediirfen jedoch die Spharen des Heiligen und Profanen einer klaren 

gegenseitigen Abgrenzung, wahrend eine Vermischung ein erhebliches Spannungspotential 

in sich birgt93. So einleuchtend die Multifunktionsthese auf den ersten Blick ist - sie hat in 

der momentanen Forschungssituation den zweifelhaften Vorteil, flexibel genug zu sein, um 

sich gegen jeden Versuch der Falsifizierung durchzusetzen und bedarf deshalb einer sehr 

genauen Uberpriifung im Einzelfall.

War bisher vor allem von den Anlagen im Bereich der Michelsberger Kultur die Rede, 

so erscheint die Situation im mitteldeutschen Raum vollig anders gelagert. Die wenigen 

bekannten groBen Anlagen (Halle-Dolauer Heide, Salzmiinde-Schiepzig, Wallendorf 

„Hutberg“) werden aufgrund der Befundsituation als Siedlungen gedeutet9^; menschli-
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ches Skelettmaterial aus Graben scheint im Fundbestand keine Rolle zu spielen. Man ist 

geneigt, hier einen Zusammenhang mit den in den Errichtungszeitraumen hinreichend 

belegten regularen Bestattungen (Gatersleben, Baalberge) anzunehmen93. Sollte diese 

Beobachtung zutreffen, waren damit vielleicht auch Funktionsunterschiede zwischen 

den monumentalen Anlagen des Mittelelbe-Saale-Gebietes und des Michelsberger 

Raumes angedeutet. Neuere Untersuchungen grbBeren Umfanges liegen indes allein von 

der Dblauer Heide vor96, wahrend eine groBe Zahl von Anlagen vorerst nur durch Luft- 

bilder bekannt ist97 - hier bleiben weitere Untersuchungen abzuwarten.

SchluBfolgerungen

Fur die Beantwortung der Frage, ob es sich bei monumentalen Anlagen auch funktional um 

eine zusammengehdrige Erscheinung handelt, liegen keine ausreichenden Informationen vor.

Gerade die jiingsten Untersuchungen zeigen, daB der Aussagewert von alt gegrabenen 

Komplexen fur die hier verfolgten Fragestellungen gering ist. Als Ergebnis des 

schlechten Forschungsstandes entsteht eine Situation, in der jeder Deutung, gleich 

welcher Art, mit einem Befund begegnet werden kann, der sie zu widerlegen scheint. 

Verwandte architektonische Merkmale in Urmitz und Calden kbnnen funktionale Uber- 

einstimmungen, aber auch allgemeine Verbindungslinien in der Bautradition wider- 

spiegeln. Ebenso ist das Vorhandensein einer „Fassade“ kein Merkmal, mit dessen Hilfe 

sich entsprechende Anlagen in ihrer konkreten Funktionalitat zusammenschlieBen las- 

sen. Generalisierende Schliisse auf der Basis singularer Beobachtungen sind deshalb 

wenig sinnvoll. Unabhangig von der Frage nach der konkreten Nutzung lassen sich 

jedoch verschiedene Aspekte herausstellen, die in die Diskussion um die Funktion 

monumentaler Erdwerke einbezogen werden mussen:

- Die Errichtung monumentaler Erdwerke erfolgt in Phasen kultureller Neuformierung.

Der Arbeitsaufwand setzt eine hohe Motivation, das Vorhandensein bzw. das Poten

tial fur die Entwicklung einer leistungsfahigen Infrastruktur und die Beteiligung 

eines grbBeren Sozialverbandes voraus. Hieraus ist auf eine hochgradig integrative, 

konsolidierende Funktion fur die einbezogenen Gemeinschaften zu schlieBen.

- Angesichts der Zahl von Skelettresten aus den neu gegrabenen Anlagen Calden und 

Oberntudorf muB diesen Anlagen mbglicherweise eine wichtige, wenn nicht zentrale 

Rolle im Totenkult zugebilligt werden.

- Fur eine Reihe von Anlagen kann mit einer gezielten GrundriBgestaltung (Fassade), 

einer Lage an Fernverbindungswegen und ggf. randlicher Plazierung zum Territo- 

rium der Erbauergemeinschaften wahrscheinlich gemacht werden, daB die gezielte 

„Inszenierung“ von Architektur an der Schnittstelle zur AuBensphare zu den 

primaren Intentionen der Erbauer gehbrte.

-Zusammen mit den Beobachtungen zur Totenbehandlung wird ein hoher ideologi- 

scher Stellenwert faBbar, in dem sich Selbstverstandnis, Leistungsfahigkeit und terri- 

toriale Legitimation durch die Priisenz der Ahnen nach auBen manifestiert. 

Mbglicherweise wurde auf diese Weise der Rahmen fur einen deutlich von Ritua- 

QO
lisierung gepragten Kontakt zur AuBensphare geschaffen.
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Zukiinftige Untersuchungen werden nur dann zu greifbaren Ergebnissen fiihren, wenn 

nicht mehr nur das einzelne Objekt, sondern seine Stellung im Gefiige des Siedlungs- 

raumes, zugrunde liegende Raumnutzungskonzepte und der daraus resultierende Stellen- 

wert dieser GroBobjekte im zeitgenbssischen Bedeutungssystem Gegenstand der Analyse 

sind." Die Aussagepotentiale einer an der Landschaftsarchaologie100 orientierten Vorge- 

hensweise werden im Ostbraunschweigischen LoBhiigelland deutlich101. Hier liegen in 

einem naturraumlich klar abgegrenzten Raum von 600 km2 insgesamt neun noch unda- 

tierte Erdwerke der GrbBenklassen Ab bis Be, in zwei Fallen unmittelbar paarig 

nebeneinander. Sollte sich die oben postulierte chronologische Gebundenheit monumen- 

taler Anlagen als zutreffend erweisen, erdffnet sich die Mbglichkeit, monumentale 

Anlagen aufgrund der auBergewbhnlichen Konzentration auf kleinstem Raum direkt 

zueinander in Beziehung zu setzen und somit die alte Frage nach der „Funktion” in einen 

grundlegend anderen Kontext zu stellen.

Summary

Functional aspects of late neolithic monumental earthworks

The recently excavated Neolithic enclosure near Calden, Kr. Kassel, offers the opportu

nity to discuss some functional aspects concerning monumental enclosures that have not 

yet been taken into consideration in continental research:

1. The construction of monumental enclosures in the area under study is restricted to a 

time-span from 4200 to 3500 cal BC. Two horizons of building activities indicate that 

construction is related to the initial phases of cultural formation processes (Michelsberg, 

Wartberg).

2. Ground plans with a „fagade“, a well known feature from British enclosures, can 

now also be observed in the study area. An alignment to ancient trackways passing in 

front of the ditch systems seems to be the most likely explanation.

3. In addition a comparison of the medieval „Hellweg“ road system and enclosure posi

tions confirm close connections between historical tracks and the choice of a building 

plot.

4. In Calden and Oberntudorf the number of human skeletal remains in relation to the 

complete length of the ditch system can not be interpreted as isolated funerary features 

but must be considered as evidence for an important role in mortuary and burial practices.

5. In several cases monumental enclosures may therefore form focal points for conso

lidation, legitimisation and representation of related social groups, often deliberately 

placed beside established lines of communication - as an interface for ritualised contact 

to the “outer sphere“.
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