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Archaologische Befunde und Funde zur WeiBenfelser Burg
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Einleitung

Die WeiBenfelser Burg stand bis zu ihrer Zerstbrung im 30jahrigen Krieg auf einer An- 

hbhe fiber der Stadt WeiBenfels. Heute erhebt sich dort das friihbarocke SchloB Neu-Au

gustusburg.

Bei Schachtarbeiten zur Verlegung neuer Abwasserleitungen wurden 1995 im Bereich 

der SchloBzufahrt Mauerreste freigelegt. Dies veranlaBte eine kleinere archaologische 

Ausgrabung1, die zu einem vorlaufigen Baustop fiihrte. 1996-1997 wurden die Bauarbei- 

ten, begleitet von umfangreicheren Untersuchungen des Landesamtes fiir Archaologie 

Sachsen-Anhalt2, wieder aufgenommen. Leider muBten die archaologischen Untersu

chungen auf die fiir die Verlegung von Abwasserrohren vorgesehenen Bereiche begrenzt 

bleiben. Die schmalen Schnitte schrankten die Mbglichkeiten, archaologische Erkennt- 

nisse zu gewinnen, stark ein. Es lieB sich jedoch ein Einblick in die urspriingliche topo- 

graphische Situation sowie in den Besiedlungsablauf gewinnen. AuBerdem geben 

zahlreiche Mauerreste Hinweise auf die Bebauung der Burg. Die Ergebnisse der Untersu

chungen kbnnen als Grundlage fiir zukiinftige Baubeobachtungen oder archaologische 

Ausgrabungen auf dem WeiBenfelser SchloBberg dienen.

Der nachfolgende Vorbericht soli die wichtigsten Befunde und Funde prasentieren. Ne- 

ben Befunden zur WeiBenfelser Burg werden auch einige Beobachtungen kurz vorge- 

stellt, die fiir die Baugeschichte des Schlosses Neu-Augustusburg von Interesse sind. Eine 

intensivere Auswertung der Grabungsdokumentation und der Funde konnte sicherlich zu 

weiteren Ergebnissen und einer praziseren Datierung fiihren. Bei der Interpretation der 

Befunde wird auf die Ergebnisse der Fundauswertung vorgegriffen, ohne daB dies immer 

ausdriicklich erwahnt wird.

Die WeiBenfelser Burg in der historischen Uberlieferung

Schriftliche Quellen zur altesten Geschichte von WeiBenfels liegen nur sehr sparlich vor. 

Die erste relativ sichere Nachricht zeigt die Burg WeiBenfels vor der Mitte des 11. Jh. als 

kbnigliches Lehen der Ekkehardinger Markgrafen. Diese waren wahrscheinlich schon im 

10. Jh. im Zuge der Ostexpansion des deutschen Reiches in Besitz der an einem wichtigen 

Saaleiibergang gelegenen Burg gekommen. Im Jahre 1047 soil sie nach dem Aussterben 

der ekkehardingischen Markgrafen an den Pfalzgrafen Friedrich von Sachsen aus dem 

Hause Goseck verliehen worden sein. Danach liegen fiir lange Zeit keine Nachrichten 

liber Besitzer und Bedeutung der Burg vor. Um das Jahr 1184 „kaufte” Markgraf Otto von



218

MeiBen die WeiBenfelser Burg. Vermutlich kurze Zeit spater wurde von dem Wettiner un- 

terhalb der Burg, zwischen den slawischen Dorfern Tauchlitz, Horklitz, Klengowe und 

der Saale, eine stadtische Siedlung planmaBig angelegt. Der heute noch im StraBenverlauf 

ablesbare rasterfbrmige GrundriB der Altstadt geht auf die Zeit dieser Stadtgriindung zu- 

riick. Seit Ende des 12. Jh. ist bezeugt, daB ein Angehdriger des wettinischen Hauses auf 

der WeiBenfelser Burg seinen Sitz hatte und sich nach ihr benannte. Ihre Bedeutung ver- 

dankte die Burg der giinstigen geographischen Lage an einem wichtigen Saaleiibergang 

und ihrer Situation im Grenzgebiet zum ludowingischen Machtbereich, zentral zwischen 

den Bistumern Naumburg und Merseburg. Wahrend des 13. und 14. Jh. blieb die WeiBen

felser Burg nach Ausweis der Schriftquellen ein wichtiger Ort der markgraflichen Hof- 

haltung. 1485 fiel WeiBenfels bei der wettinischen Hauptteilung an die Albertiner, die 

fortan in Dresden residierten. Die Burg war im 15. Jh. und in der ersten Halfte des 16. Jh. 

nur noch selten Aufenthaltsort des residierenden Herzogs und diente als „Amtsburg”. Zur 

Baugestalt und -geschichte der mittelalterlichen Burg gibt die schriftliche Uberlieferung 

nur vereinzelt Auskunft: 1235 wird eine Warmstube erwahnt. 1268 wird erstmals eine 

Burgkapelle genannt. Fur das Jahr 1402 sind Reparaturen belegt. Wahrend der Hussiten- 

kriege 1429/31 kam es zu grbBeren Zerstbrungen.3

Nachdem die WeiBenfelser Burg in den ersten Jahrzehnten des 16. Jh. baulich vernach- 

lassigt worden zu sein scheint, wurde sie unter dem ab 1541 regierenden Herzog Moritz 

erheblich ausgebessert und fortifikatorisch modernisiert. 1548 nahmen Herzog August 

und seine Gemahlin dauernd Residenz in WeiBenfels. Die Burg war damit fur wenige Jah- 

re wieder Sitz einer wettinischen Nebenlinie. Von den umfangreichen architektonischen 

Neugestaltungen dieser Zeit kiindet unter anderem ein 1556 in einem Inventar erwahntes 

„Neues Haus”. AuBer dem „Neuen Haus” werden noch ein „Altes Haus” mit einer Kapel- 

le, ein „Rotes Haus”, ein groBer Turm (Bergfried) und mehrere Wirtschaftsgebaude in 

verschiedenen Inventaren des 16. Jh. genannt.4

Seit dem Jahre 1555 diente die Burg wieder ausschlieBlich als Amtssitz. 1631 pliinderten 

und besetzten kaiserliche Sbldner die Burg. Im darauf folgenden Jahr waren sie genbtigt, 

die Festung an die Schweden zu iibergeben. Bei ihrem Abzug brannten sie das Torhaus, ein 

Steinhaus, die Tiirme und die meisten anderen Gebaude nieder. In diesem Zusammenhang 

wird auch von den drei Toren der Burg, einem Zwinger und einem Amtshaus, das schon 

vorher abgebrannt worden war, berichtet. Ende 1644 bis Anfang 1645 wurde die Anlage 

in einer zweiwbchigen Devastierung, zu der auch die Sprengung des Mittelturms gehbrte, 

durch schwedische Truppen militarise!! vdllig unbrauchbar gemacht.5

Einen Eindruck von der Burg vor ihrer Zerstbrung gibt ein Kupferstich von Merian 

(Abb. 1).

Topographic und Grabungsdurchfiihrung

WeiBenfels liegt an der Saale, im letzten grbBeren Tai vor dem Eintritt des Flusses in die Leip- 

ziger Tieflandsbucht. Die Altstadt am bstlichen Saaleufer wird um gut 40 m von dem Wei

Benfelser SchloB- oder Burgberg iiberragt (Abb. 2). Auf dem etwa Ost-West orientierten 

Sandsteinriicken erhebt sich die machtige Dreifliigelanlage des Schlosses Neu-Augustusburg.

Im Vorfeld der Verlegung von Abwasserrohren auf dem SchloBberg wurde eine Trasse 

untersucht, die im Westen (Schnitt E) und Siiden (Schnitt F) um das SchloB lief und von 

Osten (Schnitt C) in den SchloBhof fiihrte (Schnitt D, D 1, D 2), wo sie ein nach Westen
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Abb. 1: Die WeiBenfelser Burg von Norden. Ausschnitt aus dem Kupferstich von Merian (um 1630)

Abb. 2: WeiBenfels. Altstadt und SchloB. M 1:10 000
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offenes „U” (Schnitt G 1, G 2, H, J) beschrieb (Beilage 1). Der ausgehobene Graben besaB 

eine Breite von 1,6 m und eine Tiefe von 1,8 m - 2,5 m. Der iiberwiegende Teil des Gra

bens wurde von Hand ausgeschachtet, wenn mdglich den natiirlichen Schichten folgend. 

Westlich des Schlosses und in einigen anderen Bereichen wurden lediglich die Baggerar- 

beiten beobachtet und gegebenenfalls Befunde dokumentiert. An mehreren Stellen wur

den daneben kleinere Untersuchungen im Zusammenhang mit verschiedenen Bauarbeiten 

durchgefiihrt (Schnitt B, C 1, G, I). AuBerdem war bereits 1995 ein etwa 5 m x 12 m gro- 

Bes Areal (Schnitt A) siidostlich des Schlosses ausgegraben worden.

Die eigentlichen Untersuchungen fanden von September 1996 bis Mai 1998 statt. In 

den ersten Monaten waren auf der Ausgrabung vier Gemeindearbeiter der Stadt WeiBen- 

fels beschaftigt, spater 17 ABM-Krafte der kommunalen Beschaftigungsgesellschaft 

WeiBenfels. Ihnen alien ist fur ihre oft unter schwierigen Bedingungen geleistete Arbeit 

zu danken. Insbesondere in den Wintermonaten waren die Grabungsumstande oft proble- 

matisch. Es kam zu Verzbgerungen durch gefrorenen Boden, und Tauwetter fiihrte mehr- 

fach zum Einsturz von Profilen sowie zu Wassereinbriichen in den Schnitten.

Die Befunde und ihre Interpretation

Die vorgeschichtliche Besiedlung des Burgberges

Die altesten Siedlungsspuren auf dem WeiBenfelser SchloBberg stellen umgelagerte 

Bruchstiicke neolithischer Silexgerate dar, die in jiingeren Siedlungsschichten gefunden 

wurden. Auch einige Keramikfragmente, die sich in einer Grube (Befund 190) und einer 

angrenzenden Kulturschicht (Befund 203) befanden, konnten schon aus dieser Zeit stam- 

men. Die Grube lag im siiddstlichen Bereich des SchloBhofes und wies eine Tiefe von 

knapp 1 m auf. Ihre Ausdehnung ist unklar, mbglicherweise handelte es sich um einen 

kleinen in Nord-Siid-Richtung verlaufenden Graben (Beilage 2, 3).

In der jiingeren Bronzezeit hat nach Aussage der sich haufenden Funde eine verstarkte 

Besiedlung eingesetzt. Von ihr zeugt auch eine nach unten spitz zulaufende Grube (Be

fund 207). Ihre Tiefe betrug etwa 1 m und ihr Durchmesser wird bei 2 m gelegen haben 

(Beilage 2, 3).

In den darauffolgenden eineinhalb Jahrtausenden scheint der Ort nur sporadisch von 

Menschen aufgesucht worden zu sein.

Der Burgberg vom 10. bis zum 12. Jh.

GrbBere Wichtigkeit erlangte der Burgberg erst wieder in ottonischer Zeit. Von der Gestalt 

des Burghiigels in dieser Epoche laBt sich nur ein grobes Bild entwerfen: Der hochste 

Punkt der Anlage lag westlich des heutigen Schlosses. Durch spatere Gelandeabtragungen 

sind hier jedoch altere Gebaudespuren und Kulturschichten weitgehend vernichtet worden. 

Stellenweise kam der anstehende Boden (Befund 14) direkt unter dem Kiesbett des rezen- 

ten Pflasters (Befund 17) zum Vorschein. Lediglich die Reste einiger Gruben, die neben 

vorgeschichtlicher auch slawische Keramik enthielten, konnten hier dokumentiert werden 

(Befund 120, 122, 132?). In einer etwas jiingeren Benutzungsphase wurde dieser Bereich 

als Friedhof genutzt.
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Nach Westen wurde der Bergsporn vermutlich von einern etwa 16 m breiten Graben ab- 

geriegelt. Der in Nord-Siid-Richtung verlaufende Graben war im Osten durch eine dem 

anstehenden Boden (Befund 14) vorgeblendete Trockenmauer (Befund 215) begrenzt und 

besaB im Westen eine flache Boschung. Diese Befundsituation wurde auf der Siidseite des 

SchloBhofes angetroffen (Schnitt H; Beilage 1, 3). Graben und Mauer wurden bis in eine 

Tiefe von 125,88 m iiNN freigelegt, das bedeutet bis knapp 3 m unter die heutige Gelan- 

deoberflache, ohne daB deren Sohle Oder Unterkante erreicht worden ware. Eine Bohrung, 

die 3 m weiter stidlich durchgefiihrt worden war, hat bis in eine Tiefe von 4,7 m unter dem 

Hofpflaster Auffullmaterial erbracht. Erst darunter wurde der anstehende Sandstein ange

troffen.6 Die im Osten vor den Grabenhang geblendete, einschalige Trockenmauer (Be

fund 215) war aus grob behauenen Sandsteinen errichtet worden (Abb. 3). Vorgeblendete 

Trockenmauern im Befestigungsbau sind im Saalegebiet seit der Karolingerzeit verbreitet 

und gelten als typisch fur die sorbisch besiedelten Gebiete, in denen sie noch im 11. und 

12. Jh. Anwendung fanden.7 Im Westen wurde die Grabenboschung durch den anstehen

den Boden (Befund 14) gebildet, der hier bis in eine Hbhe von etwa 128,0 m iiNN (ca. 1 m 

unte-r dem heutigen Pflaster) reichte. In die Boschung des Grabens war ein ovaler Ofen

Abb. 3: WeiBenfels, SchloB. Einschalige Trockenmauer (Befund 215) von Westen
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eingetieft (Befund 252). Er bestand aus einer waagerechten Lehmplatte, die auf einer 

Steinrollierung lag, und war mit einer nur noch teilweise erhaltenen Lehmkuppel einge- 

wblbt. Ostlich schloB sich an den Ofen eine Nutzungs- bzw. Brandschicht (Befund 253) 

an. Uber den Ofen zogen Lehmschichten (Befund 245, 250), die sich westlich des Gra

bens zwischen Spuren jiingerer Besiedlung als Kulturschichten (Befund 233, 243, 268) 

fortsetzten. Zu diesen Schichten, die relativ viel slawische Keramik fiihrten, gehorte eine 

leicht eingetiefte Holzkohleschicht (Befund 234). Moglicherweise handelt es sich bei ihr 

um Reste eines Gebaudes. Wie weit sich dieser besiedelte Bereich nach Westen ausge- 

dehnt hat, ist unklar. Sicherlich reichte der Burgberg in diese Richtung nicht so weit wie 

das heutige SchloBplateau, da hier mit starken, neuzeitlichen Aufschiittungen zu rechnen 

ist. Eine Bohrung westlich des Schlosses erbrachte bis in eine Tiefe von etwa 5 m Schot- 

terauffullungen.

Auf der nbrdlichen Hofseite (Schnitt J) konnte der Elalsgraben in der Mitte des SchloB- 

hofes nicht nachgewiesen werden, da hier die hochmittelalterlichen Schichten (Befund 

299) bis in eine Tiefe von 2,5 m reichten (Beilage 1, 4). Eine Bohrung nbrdlich des Gra- 

bungsschnittes hat gezeigt, daB erst in einer Tiefe von 7,6 m unter dem Pflaster mit anste- 

hendem Boden zu rechnen ist. Am bstlichen Ende von Schnitt J wurde der anstehende 

Boden (Befund 14) etwa 2 m unter dem Pflaster angetroffen. Uber dem anstehenden Bo

den lag eine dunkelbraune, gut einen halben Meter starke Kulturschicht, die neben slawi- 

scher Keramik auch vorgeschichtliche Ware erbrachte. Im Nordwesten des SchloBhofes 

fanden sich lehmige Aufschiittungen (Befund 317), die mit Bandern verkohlten Holzes 

durchsetzt waren (Befund 318, 331), eventuell Reste einer verstiirzten Holz-Erde-Befesti- 

gung. Von Westen werden diese Schichten von beigen, mit Sandsteinen durchsetzten 

Aufschiittungen (Befund 337), die von braunen, lehmigeren Partien durchzogen waren 

(Befund 342), iiberlagert. Im Westen ziehen diese Schiittungen (Befund 337, 342) bis an 

eine in Nord-Siid-Richtung verlaufende, zweischalige Trockenmauer (Befund 333). Bei 

den beigen Aufschiittungen, die aus Sand, Sandsteinbruch und vereinzelten grob behaue- 

nen Sandsteinquadern und -platten bestehen, konnte es sich wiederum um den Versturz 

einer Befestigungsanlage handeln. Diese Anlage, die stratigraphisch jiinger ist, wird we- 

nigstens zum Teil eine Steinkonstruktion gewesen sein. Vielleicht sind hier die Reste der 

AuBenbefestigung des Burgplateaus angetroffen worden. Gegen eine weitere Abschnitts- 

befestigung spricht, daB sich im Siiden des SchloBhofes keine vergleichbaren Aufschiit

tungen gefunden haben, sondern Kulturschichten. Moglicherweise wurde der Burgberg 

nach Westen durch eine halbkreisformige Befestigung gesichert.

Es ist demzufolge eine mehrteilige - vermutlich eine zweiteilige - Burganlage auf dem 

Schlofiberg anzunehmen. Die Kernburg im Osten war etwa 0,8 ha groB.

Von dem Friedhof auf der bstlichen Halfte des Burgberges wurden 102 Bestattungen 

erfaBt (Beilage 2, Abb. 4). Es konnten jedoch nur 14 Graber vollstandig oder nahezu voll- 

standig freigelegt werden. Die restlichen Bestattungen lagen entweder nicht komplett im 

Bereich der Grabungsschnitte oder waren gestbrt. Viele Graber wurden von modernen 

Leitungsgraben geschnitten (insbesondere in Schnitt G 1 und Schnitt G 2).

Es handelt sich ausnahmslos um West-Ost-orientierte Kbrperbestattungen in gestreck- 

ter Rtickenlage. Die Schadel lagen im Westen. Die Hande befanden sich neben dem Bek- 

ken oder im Beckenbereich, waren aber nie gefaltet. Der GroBteil der Graber bestand aus 

einfachen ovalen Gruben und besaB keine Einbauten. In einzelnen Fallen war zu erkennen, 

daB die Grabgruben in Kbrperform mit Kopfnische ausgestochen waren (Befund 165; 

Abb. 5.1). Fiinf Graber besaBen Steinsetzungen im Kopfbereich (Befund 64, 133, 142,
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Abb. 4: WeiBenfels, SchloB. Bestattungen im Siidosten des SchloBhofes (Schnitt H). Im Vorder- 

grund gestbrte Bestattungen; am oberen Bildrand FuBnische einer Bestattung

201, 202; Abb. 4). Bei einem Grab bildeten die Steine eine Kopfnische (Befund 200; 

Abb. 5.2). Eine weitere Kopfnische besab ein Grab, das vollstandig von Steinplatten ein- 

gefabt war (Befund 151; Abb. 6). Steinsetzungen im Fubbereich kamen dreimal vor (Be

fund 38,119, 157), Fubnischen zweimal (Befund 53, 181; Abb. 4). In zwei Fallen wurden 

die Toten auf der gesamten Korperlange im Norden von senkrecht gestellten Sandstein- 

platten begleitet: Es handelt sich um eine Kleinkindbestattung (Befund 125) und eine Ju- 

gendlichen-/Kinderbestattung (Befund 123; Abb. 5.3), wobei die Kleinkindbestattung 

urspriinglich mbglicherweise auch von Siiden von Steinplatten eingefabt war. Die einfa- 

chen Steinsetzungen im Kopf- oder Fubbereich befanden sich ebenfalls iiberwiegend 

ndrdlich der Toten. Es ist anzunehmen, dab derartigen Steinsetzungen eine symbolische 

Schutzfunktion zukam. Bei drei Grabem fanden sich Steine als Grababdeckung. Es han- 

delte sich um unregelmabige Sandsteinschichten. In neun Grabern wurden Holzreste be- 

obachtet. Fiinf Tote waren anscheinend mit Brettern abgedeckt worden (Befund 64, 65, 

157, 163, 184). Zwei Tote waren auf Brettern beigesetzt worden (Befund 142, 163), einer 

von ihnen in Kombination mit einer Holzabdeckung. In zwei Fallen fanden sich Brettreste 

neben den Skeletten (Befund 81, 157), wiederum einmal zusammen mit einer Holzabdek- 

kung. Diese Bestattung wies auberdem eine Steinsetzung im Fubbereich auf. Zweimal 

wurden Holzer zusammen mit Steinsetzungen im Kopfbereich beobachtet (Befund 64, 

142). In zwei Grabgruben lieb sich die urspriingliche Lage des Holzes nicht mehr rekon- 

struieren (Befund 155, 158).
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Abb. 5: WeiBenfels, SchloB. 1 Bestattungmit ausgestochener Kopfnische (Befund 165); 2 Bestattung 

mit steinerner Kopfnische (Befund 200); 3 Bestattung eines Jugendlichen, an drei Seiten von 

Sandsteinplatten eingefaBt (Befund 123). M. 1:20
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Abb. 6: WeiBenfels, SchloB. Von Sandsteinplatten eingefaBte Bestattung mit Kopfnische (Befund 151)

Die Toten werden in einem schlichten Totenhemd beigesetzt worden sein. Nur einige we- 

nige Tote waren in ihrer Tracht bestattet worden: In vier Grabem fanden sich Schmuckstuk- 

ke bzw. Trachtbestandteile. Eine junge Frau (Befund 163) trug ein kleines eisernes Messer 

an der Hiifte, einen silbernen Fingerring, sechs Perlen im Halsbereich, einen silbernen 

Schlafenring und ein Paar silberne Ohrringe. Die Perlen waren aus Gias, Bergkristall, Kar- 

neol und in einem Fall aus Silberblech gefertigt. Unmittelbar benachbart lag ein Madchen 

(Befund 154), das mit sieben Perlen, vermutlich zu einer Halskette gehorend, und einem 

kupfemen Fingerring beigesetzt worden war. Hier laBt sich die schon bfter gemachte Beob- 

achtung, daB die Ausstattung mit Schlafenringen erst im Alter von sechs bis sieben Jahren 

vorgenommen wurde, bestatigen.8 Bei zwei weiteren Bestattungen fanden sich Perlen, ein 

silberner Schlafenring und ein kupferner Fingerring, die jedoch alle nicht mehr in ihrer ur- 

spriinglichen Position lagen (Befund 181, 189). Die Bestattungen mit Beigaben lagen im 

siidostlichen Bereich des SchloBhofes. Es ist moglich, daB es sich bei ihnen um Angehdrige 

eines Familienverbandes handelt. Die Nutzung von verschiedenen Friedhofsbereichen fur 

einzelne Sippen ist von anderen Graberfeldern her bekannt.9
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Bemerkenswert ist eine Haufung von Kindergrabern im Bereich des ostlichen SchloB- 

tores. Hier fanden sich in einem ungestorten Bereich von etwa 0,7 m Breite auf einer Lan

ge von 3 m fiinf Kinderbestattungen (Schnitt D 2). Die Bestattungen sind nacheinander 

vorgenommen worden, wobei zwei mit Steinplatten eingefaBte Graber (Befund 123,125) 

die jiingsten sind. Insgesamt konnten neun Skelette eindeutig Kindern oder Sauglingen 

zugeschrieben werden. Ungewbhnlich ist eine Doppelbestattung (Befund 295), die im 

Nordosten des SchloBhofes angeschnitten wurde. Ein Toter war offensichtlich ohne Kopf 

beigesetzt worden (Befund 94). Dies kbnnte mit der im slawischen Bereich weit verbrei- 

teten Angst vor Wiedergangern zusammenhangen. Weitere Besonderheiten stellten Zah- 

ne von Wiederkauern dar, die in mehreren Grabern gefunden wurden, wobei nicht 

vollstandig klar ist, ob sie nicht zufallig in die Grabverfiillungen gelangten, sowie Getrei- 

dekbrner, die insbesondere Kindern mit ins Grab gegeben worden waren.

Die Ausdehnung des Friedhofes laBt sich nur schatzen. Nach Westen reichte er bis an 

den Halsgraben bei x = 460 m. Der Friedhof nahm vermutlich den ganzen ostlich des Gra

bens gelegenen Bergsporn ein. Belegt sind Bestattungen bis x = 510 m. In diesem Bereich 

wurden beim Bau des Tores zum Hof der Wohnungsbaugenossenschaft Skelette angetrof- 

fen.10 Die Belegung des Graberfeldes ist sehr dicht und wird fiber einen langeren Zeit- 

raum erfolgt sein. Die Graber schneiden haufig altere Bestattungen, und in den 

Grabverfiillungen fanden sich meist umgelagerte menschliche Knochen. Die Dichte der 

Belegung laBt sich jedoch nicht genau ermitteln, da in einigen Bereichen die oberen Be

stattungen vermutlich bereits abgetragen worden sind (Schnitt C, Schnitt H) oder nur die 

obersten Graber freigelegt wurden (Schnitt J). Durch spatere Gelandeauf- und -abtragun- 

gen liegen die Skelette in sehr verschiedenen Tiefen unter dem heutigen Pflaster. Die ur- 

spriingliche Tiefe der Grabgruben laBt sich an keiner Stelle mehr exakt ermitteln, diirfte 

aber zum Teil bei nur 0,5 m gelegen haben und in der Regel bei etwa 1 m.

Anhaltspunkte fur die Datierung des Friedhofes geben die in den Grabern gefundenen 

Schmuckstiicke. Sie sind durch Vergleichsfunde in das 10./11. Jh. zu setzen. Bei den Be

stattungen mit Beigaben handelt es sich nach Aussage der Stratigraphie weder um die al- 

testen noch um die jiingsten Beisetzungen des Graberfeldes. Fur die Anfangsdatierung ist 

die in den Grabverfiillungen gefundene, umgelagerte Keramik von Interesse. Es handelt 

sich neben einigen vorgeschichtlichen Scherben um slawische Ware, die nicht alter als 

aus dem 10. Jh. sein diirfte. Das Ende der Belegungszeit ergibt sich aus der Keramik in 

den altesten, fiber den Bestattungen liegenden Siedlungsschichten, die aus dem ausgehen- 

den 12. Jh. stammt.

Die Befunde des 10.-12. Jh. vom WeiBenfelser SchloBberg lassen sich gut in die sied- 

lungsgeschichtliche Entwicklung des Saale-/Unstrutgebietes einordnen. Die spatestens 

seit dem 7. Jh. in diesem Raum siedelnden Slawen gingen vermutlich ab dem 8. Jh. von 

der Brand- zur Korperbestattung fiber. Hierfiir diirften kulturelle und religiose Einfliisse 

aus dem christianisierten Thiiringen ausschlaggebend gewesen sein. Seit dem Beginn des 

9. Jh. war das Gebiet ostlich der Saale bis zur Elster und PleiBe als Sorbische Mark dem 

frankischen Reich locker angegliedert. Zu Beginn des 10. Jh. kam es unter den sachsischen 

Kaisern zu einer neuen Slawenpolitik. Mit dem Ausgreifen des „deutschen“ Reiches nach 

Osten verlor die Saale ihre Bedeutung als GrenzfluB, und es ist ein slawischer Zuzug in das 

westliche Saalegebiet zu belegen. Ostlich der Saale werden die einzelnen Gaue der ehemali- 

gen Sorbenmark unterschiedlichen Grafen und Markgrafen zur Verwaltung zugeteilt, die dort 

ein Burgwardsystem aufbauten.11
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Das Einsetzen einer intensiven Besiedlung auf dem WeiBenfelser Burgberg vermutlich 

Anfang des 10. Jh. und der Beginn der Belegung des Graberfeldes wenig spater machen 

einen Zusammenhang mit den politischen Veranderungen unter den Ottonen wahrschein- 

lich. Die slawische Keramik vom Leipziger Typ laBt auf eine sorbische Burgbesatzung 

oder zumindest auf eine sorbische Besiedlung des Umlandes der unter deutscher Kontrol- 

le stehenden Burg schlieBen. Auch bei den auf dem Burgberg Bestatteten diirfte es sich 

iiberwiegend um Slawen handeln. Ob das Einsetzen der Bestattungen eine Neuansiedlung 

von christianisierten Slawen im vormaligen Grenzgebiet anzeigt oder nur eine Anderung 

im Grabritus, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Es scheint sich hier jedoch eine 

verstarkte Besiedlung des WeiBenfelser Gebietes in dieser Zeit widerzuspiegeln, da altere 

slawische Bestattungen hier nicht bekannt sind und slawische Funde, die vor das 10. Jh. 

datieren, nur sehr vereinzelt vorliegen und Graber des 8. und 9. Jh. im Gebiet zwischen 

Saale und WeiBer Elster iiberhaupt fehlen.12 Das fiir den deutschen Raum sehr ungewbhn- 

liche Auftreten von Grabem auf Burgen dieser Zeitstellung stellt im sorbisch-deutschen 

Grenzgebiet keine Seltenheit dar. Es ist zum Beispiel aus der Wiistung Treben bei Losau, 

Ldkr. WeiBenfels, vom Keuschberg, Ldkr. Merseburg-Querfurt, von der Bosenburg, Ldkr. 

Mansfelder Land, und vom Altenburger SchloBberg, Ldkr. Altenburg, bekannt.13 Die Be- 

vblkerung behielt in diesen Gebieten eine gewisse religiose Unabhangigkeit, die sich in 

den Bestattungsbrauchen widerspiegelt. Der sogenannte Pfarrzwang, der andernorts seit 

der Karolingerzeit eine Beisetzung bei der Pfarrkirche verpflichtend machte, gait hier nicht 

oder wurde nicht durchgesetzt. Die Toten wurden weiterhin auBerhalb der Ortschaften, 

haufig auf Anhbhen beigesetzt. Gemeinsam ist diesen Graberfeldem das Auftreten von 

Steinsetzungen und die Anordnung der Bestattungen in Reihen. Eine weitere Besonderheit 

stellen die Bestattungen mit Trachtbestandteilen dar. Die Belegung dieser Friedhofe endet 

im allgemeinen im 12. Jh.14 In dieser Zeit ging die kulturelle Eigenstandigkeit dieses Ge

bietes durch eine intensivierte deutsche Ostkolonisation, verbunden mit einem verstarkten 

Zuzug deutscher Siedler, verloren.15 So kann die Aufgabe des Graberfeldes auf dem Wei

Benfelser SchloBberg mit der Griindung der Stadt WeiBenfels Ende des 12. Jh. unterhalb 

der Burg in Verbindung gebracht werden. Die Bewohner der alteren slawischen Sied- 

lung(en), die ihre Toten vorher auf dem WeiBenfelser Burgberg bestattet hatten, werden 

diese nun auch bei den Pfarrkirchen in den Siedlungen oder in der Stadt beigesetzt haben.

Die WeiBenfelser Burg vom spaten 12. Jh. bis zu ihrer Zerstbrung

Die Gestalt der hochmittelalterlichen Burg unterschied sich stark von der vorhergehenden 

Anlage. Mit der Aufgabe des Friedhofs und der Errichtung der bereits erwahnten Trok- 

kenmauer (Befund 333) fanden im 12. Jh. groBere Veranderungen statt.

Die Keramik in den untersten, von Westen an Befund 333 ziehenden Kulturschichten 

(Befund 348, 351) legen eine derartige Datierung fiir den Bau der Mauer nahe. Es handelt 

sich um eine 1,6 m breite, zweischalige Trockenmauer. Wahrend die ostliche Schale aus 

grob behauenen, unordentlich gesetzten Sandsteinen besteht, ist die westliche Schauseite 

aus sorgfaltig mit dem Flacheisen behauenen Sandsteinquadern aufgemauert (Abb. 7). 

Die Unterkante dieser Mauer wurde nicht erreicht, doch legt die unterste Lage der west

lichen Schale, die wie die ostliche Schale sehr grob ausgefiihrt ist, nahe, daB hier der Be

ginn des Fundamentbereichs erfaBt wurde. Es kbnnte sich bei der Mauer um eine 

Abschnittsbefestigung gehandelt haben, die von Osten mit dem Material alterer Befesti-
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gungen (Befund 337, 342) hinterfiillt war. Im Siidwesten des SchloBhofes konnte die un- 

terste Steinlage einer vergleichbaren, in Nord-Siid-Richtung verlaufenden Trockenmauer 

dokumentiert werden (Befund 271). Diese Mauer war direkt auf den anstehenden Boden 

(Befund 14) gesetzt worden. Ein Graben war der Befestigungsmauer im Westen nicht di

rekt vorgelagert, moglicherweise schloB er sich hinter einer Berme an (Beilage 1, 2, 3).

Nach der Errichtung der Mauer im Westen des SchloBhofes hat man vermutlich begon- 

nen, den Halsgraben in der Mitte des Hofes zu verfullen. Uber die den Graben begrenzen- 

de Trockenmauer (Befund 215) zogen eine Brandschicht (Befund 217) und Abfall-/ 

Schuttschichten (Befund 209) in den Graben. Die hell- und grautonige Keramik aus die

sen Befunden unterscheidet sich gravierend von der alteren slawischen Ware. Sie spiegelt 

die Veranderungen der Besiedlungsstruktur unterhalb des Burgberges wider, die mit ei- 

nem Zuzug deutscher Siedler verbunden ist.

Vergleichbare Keramik wurde auch in Nutzungsschichten oder Hofpflastern (Befund 

281, 282) im nordbstlichen Hofbereich (Schnitt J) gefunden. Diese Laufhorizonte lagen 

direkt uber den durch Bestattungen gestbrten slawischen Kulturschichten (Befund 285, 

294). Befund 281 und 282 bilden die untersten Straten eines gut 1,5 m machtigen Schicht- 

pakets aus iibereinanderliegenden, zum Teil pflasterartigen Lagen. Die Funde daraus 

Schichten belegen eine kontinuierliche Nutzung des Areals bis in die friihe Neuzeit, so 

daB hier bis zu der Zerstorung der Burg mit dem Burghofbereich gerechnet werden kann.

Von der Bebauung des Mittelalters und der friihen Neuzeit stammen zahlreiche Mauer- 

reste, ohne daB es immer moglich war, ihr Alter und ihre Funktion sicher zu bestimmen: 

In der Mitte des SchloBhofes (Schnitt J) wurde bei der Reparatur einer Wasserleitung eine 

in Ost-West-Richtung verlaufende, vermortelte Sandsteinmauer angetroffen (Befund 

187). Ihre siidliche Mauerschale bestand aus an der Schauseite sorgfaltig bearbeiteten 

Sandsteinquadern. Im Norden war'die Mauerschale ausgebrochen. Die erhaltene bzw. 

freigelegte Mauerstarke betrug zwei Meter. In Anbetracht der Lage der Mauer und ihrer 

Starke ist zu mutmaBen, daB es sich hierbei um Reste des 1644/45 gesprengten Bergfrie- 

des handelt. Nach den vorhandenen Abbildungen muB er ungefahr in der Mitte des Burg

berges im Burghof gestanden haben. Er besaB einen quadratischen GrundriB und seine 

Mauer war 3,9 m stark.16

Im Norden des SchloBhofes (Schnitt J) fand sich der Rest einer in Nord-Siid-Richtung 

verlaufenden Mauer (Befund 324). Die erhaltene westliche AuBenschale bestand aus ver- 

mortelten Sandsteinquadern mit sauber bearbeiteten Sichtseiten. Die Steine waren sorg

faltig gesetzt, und die Fugen zwischen ihnen waren sehr schmal. Die von Westen gegen 

die Mauer ziehende Schicht aus sandigem, graubraunem Lehm (Befund 325) legt durch 

die in ihr gefundene blaugraue Keramik nahe, daB die Mauer im 14. Jh. bestanden hat und 

vermutlich noch alter ist. Gut 0,8 m weiter westlich befand sich parallel zu der Mauer (Be

fund 324) eine Steinsetzung aus unregelmaBig geschichteten, unvermdrtelten, grob be- 

hauenen Sandsteinquadern. Moglicherweise handelt es sich um eine Hangbefestigung der 

dstlich anschlieBenden Auffiillschichten (Befund 327) des 13. Jh. Westlich vor der Mauer 

(Befund 324) hatte sich somit ein Gang befunden, der im 13./14. Jh. verfiillt wurde. Nach 

Osten war die Mauer ausgebrochen und mit einer beigen bis hellbraunen, sandigen, kie- 

sigen Lehmschicht hinterfiillt worden (Befund 309). Diese Schicht enthielt groBere Men- 

gen friihneuzeitlichen Fundmaterials.

Weitere Gebaudereste fanden sich im Siidwesten des SchloBhofes (Schnitt H). Zwei 

parallel in Nord-Siid-Richtung verlaufende Mauern (Befund 230, 248) gehorten wahr- 

scheinlich zu einem Gebaude. Die beiden gemortelten Zweischalenmauern mit sauber be-
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Abb. 7: WeiBenfels, SchloB. Trockenmauer aus sorgfaltig behauenen 

Sandsteinquadern (Befund 333) von Westen

Abb. 8: WeiBenfels, SchloB. „Kalkgrube“ (Befund 259) mit Sandsteinkugeln von Norden
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hauenen Schauseiten lagen in einem Abstand von ca. 6,5 m voneinander entfernt. Unter 

der ostlichen Mauer (Befund 230) gelegene Brandschichten (Befund 229, 236, 241) fiih- 

ren Keramik des 14. Jh. oder friihen 15. Jh. Eventuell handelt es sich hier um Spuren der 

Zerstorungen der Hussitenkriege, bei denen 1429 die Stadt und die Burg WeiBenfels „ein 

Raub der Flammen” wurde.17 Ostlich von dieser Mauer wurden knapp zwei Meter starke 

Schuttschichten angetroffen (Befund 231), bei denen es sich um die Verfiillung des Kel

lers eines grbBeren Gebaudes handeln kbnnte. Nach Westen wurde diese Grube durch 

eine Reihe von Holzpfosten (Befund 251, 255) begrenzt. Im Osten ging sie ohne klare Ab- 

grenzung in altere Auffullschichten (Befund 210) uber. Eine klar als Keller zu erkennende 

Eintiefung (Befund 247) fand sich westlich des oben beschriebenen Hausfundaments (Be

fund 230, 248). Die quadratische oder rechteckige Grube weist eine Lange von 3,4 m und 

eine Breite von mindestens 2 m auf. Ein etwa 1 cm starker FuBbodenestrich hatte sich im 

Keller vollstandig erhalten, und es fanden sich Reste eines Wandputzes, der Abdriicke 

von senkrecht gestellten Brettern zeigte. 10 cm von der nbrdlichen Wand entfernt, befand 

sich ein rechteckiges Pfostenloch mit einem Querschnitt von 11 cm x 14 cm, das sich bis 

in eine Tiefe von 50 cm unter den KellerfuBboden verfolgen lieB (Befund 254). Ebenfalls 

zu den jiingeren Befunden der Burg gehbrt eine Steinsetzung im Siidosten des SchloBho- 

fes (Schnitt J; Befund 283), die als Schwellmauer eines Fachwerkgebaudes interpretiert 

werden kann.

Ratsel gibt eine Grube auf, die im Siidosten des SchloBhofes (Schnitt H) freigelegt wer

den konnte (Befund 259; Abb. 8). Die annahernd runde Grube besaB einen Durchmesser 

von ca. 2,5 m und eine Tiefe von 1,7 m. An der nbrdlichen Grubenwand lieBen sich Ab- 

driicke von senkrechten Brettern als Grubenbegrenzung erkennen. Unter einer lockeren 

Verfiillung aus Sand, Lehm, Mbrtel und verschiedenen Steinen befand sich im Zentrum 

der Grube ein runder Kalkblock (Befund 276). Sein Durchmesser betrug etwa 1,6 m und 

seine Hbhe knapp 1 m. Der gelblich-beige Kalk war fest, besaB eine schwammartige 

Struktur und wurde von rbtlichen, lockeren Partien durchzogen. Stellenweise war der 

Kalk weiB und zeigte eine weichere Konsistenz. Materialuntersuchungen ergaben, daB es 

sich um gelbschten Kalk handelt, der bei der Bodenlagerung carbonatisiert ist. Bei dem 

gelblichen Material ist die Carbonatisierung abgeschlossen, wiihrend in dem weiBen Ma

terial noch frisches Calziumhydroxid enthalten ist.18 Der Kalkblock war mit stark vergan- 

genen Hblzern durchsetzt, von denen sich Hohlraume erhalten hatten. AuBerdem fanden 

sich in ihm drei sehr ordentlich bearbeitete Sandsteinkugeln von 17 cm, 31 cm und 43 cm 

Durchmesser, ein Ziegel und einige Sandsteine. Nach Osten war der Block durch eine halb- 

kreisfbrmige Trockenmauer (Befund 280) begrenzt. Er saB auf einem Pflaster aus Sand- 

steinplatten, das den Grubenboden bildete. Aufgrund der in der Verfiillung gefundenen 

Keramik kann die Grube mit Bau- und Instandsetzungsarbeiten, die im 15. und 16. Jh. der 

Burg durchgefiihrt wurden, in Zusammenhang gebracht werden.

Einige Mauern, die auBerhalb des Schlosses angetroffen wurden, gehbrten vermutlich 

ebenfalls zu Gebauden der Burg. Knapp 5 m westlich des Schlosses kamen am siidlichen 

Ende von Schnitt E die Kronen mehrerer Mauern zum Vorschein (Befund 102,103,104,105, 

106, 108, 111). Sie lagen in gut einem Meter Tiefe unter friihneuzeitlichen Schuttschichten 

und schnitten sich zum Teil gegenseitig. Bei der nbrdlichsten Mauerkrone (Befund 104), einer 

im Bogen verlaufenden Schalenmauer, deren auBere Schale ausgebrochen war, kbnnte es sich 

um Reste der AuBenbefestigung der Burg handeln. Von dieser Befestigung sind ostlich des 

Schlosses zwei halbrunde Schalentiirme und Mauerabschnitte oberirdisch erhalten geblieben. 

Sie wurden wahrscheinlich in der Zeit nach 1450 errichtet oder emeuert.19 Zu der gleichen
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Bauphase konnte auch eine gebogen verlaufende Zweischalenmauer gehbren, die siiddstlich 

des Schlosses, im Bereich der Auffahrt freigelegt wurde (Befund AE1, AE3). Wahrscheinlich 

gehorte sie zur Tor-/Zwingeranlage der Burg. Es ist jedoch auch denkbar, dab sie erst mit dem 

SchloB Neu-Augustusburg entstanden ist.20 Von der Toranlage der Burg diirften auch Mau- 

erreste stammen, die einige Meter weiter nbrdlich bei Schachtarbeiten beobachtet wurden 

(Befund 372, 374).21 Anhand der Reste der Befestigungsanlagen laBt sich die Ausdehnung 

der spatmittelalterlichen bzw. friihneuzeitlichen Burg grob bestimmen (Beilage 1).

Auf dem Plateau westlich des Schlosses (Schnitt E) wurden auBerdem zwei Mauern an- 

geschnitten, die in ca. 18 m Abstand voneinander in Ost-West-Richtung verliefen (Befund 

99, 101). Sie befanden sich, wie die weiter nbrdlich gelegenen Mauerkronen, unter friih- 

neuzeitlichen Schuttschichten. Auch bei diesen Mauern konnte es sich um Teile der Burg 

handeln. Es ist aber auch nicht auszuschlieBen, daB es sich um eine Einfassung der west

lichen Toreinfahrt des friihbarocken Schlosses handelt. Sehr unklar ist die Situation im 

Bereich der Sudwestecke des Schlosses (Schnitt F). Ein bis zwei Meter siidlich des Ge- 

baudes fanden sich unter neuzeitlichen Schuttschichten zwei nicht genau bestimmbare 

Mauerreste (Befund 129, 130).

Auch bstlich des Schlosses wurden vereinzelt Spuren der Burganlage freigelegt. So 

fand sich unter verstiirzten Sandsteinquadem ein Pflaster aus massiven Sandsteinplatten 

(Befund 371).22 Des weiteren wurden vor dem Tor der SchloBgalerie eine flache Grube 

(Befund 91) und ein in Nord-Siid-Richtung verlaufender Graben von ca. 2,5 m Breite und 

1,5 m Tiefe (Befund 58) angeschnitten. In ihren Verfiillungen fand sich blaugraue Kera- 

mik des 13./14. Jh. Schwierig einzuordnen ist ein an der Zufahrt des Schlosses gelegenes 

Mauerstiick (Schnitt C 1; Befund 54).

Erwahnt werden sollen an dieser Stelle auch Gebaudeteile, die in den Keller des Nord- 

fliigels des Schlosses integriert sind. Zwei Tiirgewande mit leicht spitzen Tiirbbgen deu- 

ten auf das spate Mittelalter als Bauzeit. Die Mauern stehen in Zusammenhang mit einem 

gemauerten Brunnen. Zangenlbcher in den Sichtseiten der machtigen Sandsteinquader 

der Brunnenwand lassen hier sogar an eine Erbauung im hohen Mittelalter denken.23

Das Aussehen der Burg im spaten Mittelalter und in der friihen Neuzeit ist trotz einiger 

neuer Hinweise, die die Grabung erbracht hat, weiterhin nur in Ansatzen zu erkennen. 

Von der Gestalt der Burg in der friihen Neuzeit geben uns zwar einige zeitgenbssische An- 

sichten und Inventare Auskunft, es ist jedoch schwierig, aus ihnen einen Plan der Burg zu 

rekonstruieren24 und ihm die verschiedenen Befunde der Ausgrabung zuzuordnen.

Neben dem Kupferstich von Merian (Abb. 1) und einer Zeichnung von W. Dilich aus 

dem Jahre 1627/2825 existieren die vereinfachte Darstellung der Burg auf einer Karte von 

164126 und eine sehr schematische GrundriBskizze der wichtigsten Gebaude, die nach der 

Zerstbrung der Burg bei der Planung des Schlosses Neu-Augustusburg vermutlich von 

E. Lindner erstellt wurde27. Die Darstellungen lassen eine Zweiteilung der Anlage erken

nen. Der westliche Bereich scheint, etwa im Bereich des Westfliigels des Schlosses, durch 

einen Graben abgetrennt gewesen zu sein. Dies wurde bedeuten, daB die in Schnitt E be- 

obachteten Mauern zur westlichen Vorburg gehbrt hatten. Eine auf der GrundriBskizze 

von Lindner bstlich des Grabens zu erkennende Mauer konnte mit der als Abschnittsbe- 

festigung interpretierten Mauer (Befund 271, 333) identisch sein. Bei den auf der Skizze 

im Norden zu sehenden Gebaudegrundrissen wird es sich um die Hauptgebaude der Burg 

handeln.28 Sie werden in den Inventaren „Neues Haus” und „Altes Haus” mit einer Ka- 

pelle genannt. Mbglicherweise gehbrten die Fundamentmauern Befund 230 und 248 zu 

diesem Gebaudekomplex. Der GroBteil der Mauerreste dieser Hauser ist sicher beim Bau
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des Stidfliigels des Schlosses abgetragen worden. Im Bereich des Nordfliigels des Schlos

ses befanden sich vermutlich Wirtschaftsgebaude (Zeughaus) und der Brunnen. Im Osten 

des SchloBberges sind auf der Zeichnung von Dilich mehrere Gebaude zu erkennen, bei 

denen es sich ebenfalls um Wirtschaftsgebaude sowie um das am hinteren Tor gelegene 

„Rote Haus” handeln diirfte. In dem westlichen abgetrennten Vorburgbereich stand bis 

nach dem 3Ojahrigen Krieg ein als „Blaues Haus” oder „Amtshaus” bezeichnetes Gebaude.

Das SchloB Neu-Augustusburg

Das SchloB Neu-Augustusburg war von Herzog August als Residenz fiir die 1656 neu ge- 

griindete Sekundogenitur Sachsen-WeiBenfels erbaut worden. Nach den Planen von Jo

hann Moritz Richter entstand in den Jahren 1660-1693 eine machtige friihbarocke

9 Q
Dreifliigelanlage.

Von den Planierarbeiten zur Schaffung eines ebenen Areals zum Ban des Schlosses 

zeugen Aufschiittungen sudlich des Gebaudes (Schnitt F). Das Plateau war nach Siiden 

mit einer in Ost-West-Richtung verlaufenden, in Lehm gesetzten Mauer befestigt. Diese 

Bbschungsmauer war durch Entlastungsbbgen von etwa 80 cm Hbhe fundamentiert. Sie 

wurde im ostlichen Bereich von Schnitt F angetroffen. Die Verbindung dieser Mauer mit 

der gebogenen Zweischalenmauer (Befund AE1, AE3) konnte leider nicht untersucht 

werden. Durch die Bbschungsmauer fiihrten von Norden zwei steinerne Abwasserkanale. 

Vergleichbare Kanale wurden auch bstlich des Schlosses und im SchloBhof angetroffen 

(Schnitt DI, H). Die Kanale bestanden aus behauenen Sandsteinen, waren sehr massiv 

ausgefiihrt und mit Sandsteinplatten abgedeckt. Der Kanalschacht wies in der Regel eine 

Breite von 30 cm und eine Hbhe von 35 cm auf. Reste von hblzernen Wasserleitungen 

wurden sudlich und bstlich des Schlosses freigelegt (Schnitt F, C). Sie verliefen ungefahr 

parallel zu den SchloBgebauden. Die Leitungen bestanden aus durchbohrten Baumstam- 

men, die mit Kupfer- oder Eisenmanschetten verbunden waren.

Einen interessanten Befund zur Baugeschichte des Schlosses stellt ein 1,7 m nach Sii- 

den vorspringendes Fundament im Torbereich der Galerie des Schlosses dar (Schnitt B). 

Da die Fundamente des Schlosses sonst nur ca. 10 cm vorspringen, ist hier ein Planungs- 

wechsel oder ein MeBfehler beim Bau des Fundamentes zu vermuten.

Ein Absatz etwa 6 m bstlich des Westtores und Reste einer sich westlich daran anschlie- 

Benden Pflasterung (Schnitt DI) diirften nach Ausweis der Stratigraphie mit oder bald 

nach dem SchloB entstanden sein. Der in Nord-Siid-Richtung verlaufende Absatz wurde 

durch eine etwa 30 cm hohe Sandsteinschwelle gebildet, an die sich das Pflaster aus mas- 

siven Sandsteinplatten von 13 cm Starke und 28 cm x 28 cm GrbBe anschloB. Das Pflaster 

lag auf einem Sandbett, das zum SchloBtor hin sanft anstieg und unterhalb des Funda- 

mentbeginns an die Tormauer zog. Ein ahnliches Steinpflaster fand sich sudlich des 

Schlosses (Schnitt F). Das Pflasterbett aus rbtlichem Kies lag auf den Planierschichten aus 

der Zeit des SchloBbaues.

Von Instandsetzungsarbeiten Ende des 18. und Anfang des 19. Jh. diirften Schuttauffiil- 

lungen, die bei x - 455-460 m von Siiden an das SchoB grenzen (auBerhalb von Schnitt F 

beobachtet), stammen. In diesem Bereich ist die Erneuerung der Fundamente fiir die Jahre 

1783-1790 belegt.30 Bei den Befunden 129 und 130 handelt es sich mbglicherweise um 

Stiitzmauern des Schlosses, die bei nachtraglichen Reparaturarbeiten errichtet wurden.
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Stidlich des Schlosses (Schnitt F, x = 440-455 m) fanden sich weitere Fundament- bzw. 

Kellermauern. Vermutlich war von einem grbBeren Raum ein Schacht von 1 m x 2 m Grb- 

Be und etwa 1,4 m Tiefe abgeteilt worden. Sein FuBboden bestand aus Sandsteinplatten 

und er war mit einem sehr festen Putz/Estrich ausgekleidet. Mitte des 19. Jh. war der 

Schacht mit groBen Mengen Keramik verfullt worden, darunter viele Waschschiisseln aus 

Steingut. Moglicherweise handelt es sich hier um einen Teil der sanitaren Einrichtungen 

aus der Zeit der Nutzung des Schlosses als Kaserne.

In Hbhe der Siidostecke des SchloBgebaudes (Schnitt A) wurde eine „Aschengrube” 

freigelegt, die im 19./20. Jh. verfullt worden ist. Die 3 m x 5 m groBe Grube war entstan- 

den, indem zwei Nord-Slid orientierte Mauern auBen an die Bdschungsmauer angesetzt 

worden waren. Die stidliche Begrenzung wird durch die Umfassungsmauer des SchloB- 

plateaus gebildet, wobei das zeitliche Verhaltnis zu der Umfassungsmauer unklar ist. Die 

Grube wurde bis in eine Tiefe von ca. 3,5 m freigelegt, ohne daB ihre Sohle erreicht wor

den ware. Vermutlich wurde sie beim Umbau des Schlosses zu einer preuBischen Kaser

ne ab 1820 errichtet. Ostlich der Aschengrube, vermutlich durch diese gestort, fand sich 

ein teilweise erhaltenes Ziegelsteingewdlbe in Fischgratbauweise. Es war zwischen die 

Schalenmauer (Befund AE 3) und die Umfassungsmauer gespannt worden.

Die Funde

Schmuck (Grabbeigaben)

Die interessantesten Funde vom WeiBenfelser SchloB sind sicherlich die Trachtbestand- 

teile, die bei einigen der auf dem SchloBberg begrabenen Personen gefunden wurden.

Schlafenringe stellen auf den slawisch gepragten Graberfeldern Mitteldeutschlands die 

haufigsten Fundstiicke dar. Die zwei silbernen Schlafenringe vom WeiBenfelser SchloB

berg (Abb. 9.4, 11.1) gehoren zu der Gruppe der kleinen Ringe mit S-fbrmigem Ende. Ihr 

Durchmesser betragt 1,1 cm. Die S-formige Schleife ist blechdunn, und ihre Breite iiber- 

trifft die des Drahtes um etwa das Doppelte. Derartige kleine Schlafenringe sind vom 

10. Jh. bis Ende des 11 Jh. in Grabern dieses Gebietes nachweisbar.31

Besondere Beachtung verdient ein sehr fein gearbeitetes Ohrringpaar (Abb. 9.2-3). Die 

Ringe bestehen jeweils aus drei aneinandergeloteten Silberblechtrommeln, die halbkreis- 

fbrmig auf einen Silberring geschoben sind. Der Ring besitzt einen runden Querschnitt 

und eine ovale Form. Direkt hinter den Trommeln ist er mit einer runden Ose verschlos- 

sen. Ein Ohrring ist gegenliber der Ose, im AnschluB an die Trommeln, mit Silberdraht 

umwickelt. Die senkrecht gestellten Trommeln sind oben und unten durch ein diinnes 

Blech verschlossen. Auf dem oberen Deckel sitzen vier sternfbrmig angeordnete Silber- 

drahtrollchen. Sie sind von einem tordierten Silberdraht eingefaBt. An den AuBenseiten 

ist oben und unten ein Silberdraht um die Trommeln gelegt, an den sich ein Granulierband 

anschlieBt. Zwischen ihnen befinden sich Reste von Granulierdreiecken. Vergleichbare 

Ohrringe mit zylindrischen Silberblechtrommeln sind aus dem gesamten nordwestslawi- 

schen Bereich bekannt. Sie stammen in der Mehrzahl aus sogenannten Hacksilberschat- 

zen. Diese Edelmetalldepots bestehen aus zum Teil zerkleinerten Silberobjekten, 

iiberwiegend Miinzen und Schmuck. Die Miinzen zeigen, daB Ohrringe mit aufgeschobe- 

nen Blechtrommeln in der Zeit von der zweiten Halfte des 10. Jh. bis zum Anfang des 

12. Jh. vergraben wurden.33 Ein Ohrring mit drei nebeneinander liegenden, zylindrischen
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Abb. 9: WeiBenfels, SchloB. Schmuck (Trachtbestandteile) des 10./11. Jh. aus dem Grab einer jun- 

gen Frau (Befund 163). F (siehe auch Abb. 10.1-5) 1-3 M. 2:1; 4-6 M. 1:1
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Abb. 10: WeiBenfels, SchloB. Schmuck des 10./11. Jh. 1-5 aus Befund 163 (siehe auch Abb. 9);

6-13 aus dem Grab eines Madchens (Befund 154). M. 1:1
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Abb. 11: WeiBenfels, SchloB. Schmuck des 10./11. Jh. 1 aus Grab, Befund 181; 2-4 aus 

gestortem Grab, Befund 189. M. 1:1

Trommeln ist von einem Schatzfund aus Pegau, Kr. Bornau, bekannt, und bei den Bruch- 

stiicken eines Ohrringes, die zu Grabfunden bei Kloster Haeseler, Ldkr. Burgenlandkreis, 

gehdren, kbnnte es sich um ein ahnliches Stuck gehandelt haben.33 Ebenfalls in den Kreis 

der Hacksilberfunde gehbrt eine Blechbeere aus Silber (Abb. 9.1). Fur diese Blechperle 

mit einer Verzierung aus Granulierdreiecken finden sich Vergleichsbeispiele unter den 

Funden der Graberfelder in Rohrborn, Kr. Sommerda, und Zollnitz, Kr. Jena.34

Bei den drei gefunden Fingerringen handelt es sich um offene Ringe. Zwei bestehen aus 

Kupfer und einer aus Silber. Der stabformige Silberring besitzt spitz zulaufende Enden 

(Abb. 9.5). Die Kupferringe sind bandformig. Einer der Kupferringe verfiigt iiber ein 

schlaufenformiges Ende und ist am anderen Ende abgebrochen (Abb. 10.6). Mbglicher- 

weise handelt es sich bei diesem am Finger eines Kindes angetroffenen Ring um die wei- 

terverwendete SchlieBe eines Halsringes. Der zweite kupferne Fingerring weist sich 

leicht verjungende Enden auf und ist mit einem rundstabigen Kupferring durch Korrosion 

verbunden (Abb. 11.2). Auf den Ring sind kleine Kupferosen aufgefadelt. Es kbnnte sich 

um Teile eines Gurtelgehanges handeln, die nur zufallig auf dem Fingerring zu liegen ge- 

kommen sind.

AuBer der Silberblechperle wurden Perlen aus Halbedelstein oder Gias gefunden. Die Kar- 

neol- und Bergkristallperlen waren kugelig (Abb. 11.3-4) oder vielflachig geschliffen 

(Abb. 10.1-3, 7-8). Bei den Glasperlen fallt eine Drillingsperle auf (Abb. 10.4). Daneben 

kommen gerundete (Abb. 10.12-13) und walzenfbrmige Exemplare (Abb. 10.5, 9-11) - zum 

Teil mit Resten von Fadenauflagen (Abb. 10.5, 9-11) - vor. Die Perlen wie auch die Finger- 

ringe fiigen sich in den durch die Ohr- und Schlafenringe vorgegebenen zeitlichen Rahmen.36
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Ein stark korrodiertes Messer (Abb. 9.6) gehbrt mit 7 cm Lange zur Gruppe der kleinen 

Messer, die von H. Rempel Kindern, Jugendlichen oder weiblichen Personen zugewiesen 

werden.

Die Schmuckstiicke, insbesondere die Schlafenringe und die Hacksilbertypen, kbnnen 
QO 

dem slawischen Kulturkreis zugeordnet werden.

Keramik

Keramikbruchstucke machen den grbBten Teil des archaologischen Fundmaterials aus. 

Ihre Entstehungszeit reicht vom Neolithikum bis zum 20. Jh., wobei hier nur auf die Fun- 

de aus der Zeit vor der Zerstbrung der WeiBenfelser Burg eingegangen wird.

Die Scherben eines StandbodengefaBes aus im Kern grauer Keramik mit einer rbtlich- 

braunen, leicht beigen Oberflache gehbren zu den altesten Keramikfunden. Die Oberfla- 

che des GefaBes war sorgfaltig geglattet, und die Magerung bestand aus feinem 

Gesteinsgrus, Sand und vereinzelt aus grobem Gesteinsgrus. Dieses GefaB ist eventuell 

schon im Neolithikum (Bernburger Kultur) entstanden. Aus dem gleichen Befundzusam- 

menhang (Befund 190/203) stammt ein Bandhenkel. Er besitzt eine einheitlich graue Far- 

be, seine Oberflache ist rauh, und er ist mit grobem Gesteinsgrus gemagert.

Der Bronzezeit - schwerpunktmaBig der spaten Bronzezeit - konnte eine grbBere An- 

zahl Scherben zugeordnet werden. Es handelt sich um in Machart und Gestalt sehr ver- 

schiedene Stiicke. Sie kamen in Befund 207, in den untersten Kulturschichten (Befund 

233, 243, 285) und umgelagert in jiingeren Befunden zutage.

Aus den untersten Kulturschichten wurden auch vereinzelte Scherben aus der vorrbmi- 

schen Eisenzeit, der rbmischen Kaiserzeit und mbglicherweise aus friihslawischer Zeit 

geborgen.39

Gut 150 Keramikfragmente wurden als slawisch identifiziert. Sie kbnnen als „sorbische 

Keramik”, „Keramik der Leipziger Gruppe” oder „graue mittelslawische Ware” ange- 

sprochen werden.40 Es handelt sich um Scherben einer in Wulsttechnik aufgebauten und 

auf einer langsamdrehenden Handtbpferscheibe iiberarbeiteten Keramik. Im Hals- und 

Randbereich der GefaBe lassen sich Drehrillen erkennen, wahrend die Unterteile Wisch- 

spuren zeigen. An einigen GefaBunterteilen konnten senkrechte Abschnittspuren beob- 

achtet werden (Abb. 12.15). Grau dominiert bei den GefaBfarben, daneben kommen 

beige, rotbraune und braune Farbtbne vor. Die Keramik ist in wechselnder Brennatmo- 

sphare relativ hart gebrannt. Als Magerungsmaterial wurde iiberwiegend grober Gesteins

grus, der haufig eine weiBliche Farbe zeigt (vermutlich Quarz), teilweise gemischt mit 

Quarzsand, verwendet.

Das stark zerscherbte Material macht die Bestimmung von GefaBtypen schwierig. Bei 

einem GefaB wurde ein Rekonstruktionsversuch unternommen (Abb. 13.1). Es handelt 

sich um einen flachen, weitmiindigen Topf mit konkav eingezogenem Hals, scharfem 

Bauchumbruch und einer doppelten, vielztigigen Wellenbandverzierung im Halsbereich. 

Die groBe Mehrzahl der Scherben wird von Tbpfen stammen. Sie besaBen iiberwiegend 

einen eingezogenen Halsbereich, und mehrere Scherben zeigen einen scharfen Wan- 

dungsumbruch. Die GefaBbbden waren flach (Abb. 12.15,15.5) oder in wenigen Beispie- 

len leicht linsenfbrmig (Abb. 13.6). Bei den Randformen dominieren mit einem Anted 

von etwa zwei Dritteln Rander, die glatt abgestrichen sind (Abb. 12.1-2, 13.1-2, 14.1,3- 

6) oder deren kantige Randabschliisse nur eine leichte Kehlung besitzen (Abb. 12.3, 9,
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Abb. 12: WeiBenfels, SchloB. Slawische Keramik. 1-8 aus Grabgrubenverfullungen; 9-16 aus 

Kulturschicht im Nordosten des SchloBhofes (Befund 285). M. 1:3
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Abb. 13: WeiBenfels, SchloB. Slawische Keramik aus Kulturschichten im Sudwesten des 

SchloBhofes (Befund 233, 234). 1 Rekonstruktionsversuch. M. 1:3
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14.2, 15.7). Diese Rander sind meist gestaucht bzw. leicht verdickt. Gerundete Randab- 

schliisse kamen nicht vor. Etwa ein Drittel der Rander weist eine Kehlung des Randab- 

schlusses auf (Abb. 12.4, 10, 14.3), die vereinzelt zu leicht dornartigen Randformen 

ftihrte (Abb. 12.5, 15.9). Die gekehlten Rander waren iiberwiegend etwas verdickt. Ver- 

zierungen waren ublich und bestanden aus Kammstrich- oder Kammstichmustem. Am 

haufigsten sind mehrziigige Wellenbander (Abb. 12.1-4, 6-8, 10, 12-13, 13.1, 5, 14.2, 6, 

15.1- 3, 7), die auch doppelt oder dreifach iibereinanderliegen kbnnen. Seltener wurden 

diagonale Wellenbander (Abb. 12.5, 11) und Linearbander (Abb. 12.13) beobachtet. 

Scherben mit Kammstichverzierungen (Abb. 12.14, 14.1, 15.4) machen etwa ein Zehntel 

der verzierten Keramikbruchstiicke aus. Bei einigen Scherben, die Topfen zugeordnet 

wurden, konnte es sich auch um Bruchstiicke topfformiger Schalen handeln. Drei Rand- 

scherben wurden als Schalenrander klassifiziert (Abb. 13.3-4, 14.7). Interessant ist der 

Rand einer trichterformigen Schale mit einer Verzierung aus Daumenabdriicken 

(Abb. 14.7). Bruchstiicke von Tellern mit flachem Rand wurden zweimal geborgen 

(Abb. 12.16). Es ist nur eine kleine Auswahl der gefundenen Scherben abgebildet.). Eine 

massive Randscherbe (Abb. 15.6) zeigte Hohlraume von einer organischen Magerung - 

vermutlich Stroh. Es diirfte sich bei ihr um den Rand einer sogenannten „Tonwanne” han

deln.41

Die Keramik wird in ihrer Mehrheit aus dem 10. und 11. Jh. stammen. Eine genaue Da- 

tierung derartiger Keramik ist beim heutigen Forschungsstand problematisch. Erschwert 

wird die zeitliche Einordnung dieser Ware dadurch, dab sie sich nur sehr langsam entwik- 

kelt hat und altere Gefabformen lange Zeit neben jiingeren existierten. Fur eine relativ 

spate Einordnung innerhalb der sorbisch/slawischen Keramik sprechen die konkav einge- 

zogenen Halspartien, die glatt abgestrichenen oder profilierten Rander sowie die iiberwie- 

gend graue bis beige Fiirbung der Keramik. Auf eine spate Datierung weisen auch die im

11. Jh. wieder haufiger werdenden Kammstichverzierungen.42 „Abgeschnittene” Gefab- 

unterteile sind schwerpunktmabig aus dem 10. Jh. bekannt.4j Auf die Zeit vor dem 10. Jh. 

deutet lediglich das Bruchstiick der Tonwanne. Derartige Wannen waren vorwiegend im 

8. und 9. Jh. gebrauchlich.

Die slawische Keramik vom Weibenfelser Schlobberg wurde in den Verfiillungen der 

Graber (Abb. 12.1-8) und in den untersten Kulturschichten (Befund 285; Abb. 12.9-16) 

oder Resten dieser Schichten auf der ostlichen Halfte des Schlobplateaus, die von den 

Grabern geschnitten wurden, gefunden. Im Siidwesten des Schlobhofes kamen sie in den 

altesten Kulturschichten, die von Westen in den als Halsgraben angesprochenen Graben 

(Befund 233, 244, 245, 250, 268) ziehen, und in der dazugehbrigen Brandschicht/Gebau- 

derest? (Befund 234) zum Vorschein (Abb. 13). Im Nordwesten des Schlobhofes wurde 

derartige Keramik verstarkt in den als Holz-Erde-Wall bzw. Wallversturz interpretierten 

Schichten (Befund 318, 317) geborgen (Abb. 14, 15.1-6). Auberdem wurde slawisch/ 

sorbische Keramik im gesamten Grabungsareal umgelagert in jiingeren Befunden ange- 

troffen (Abb. 15.7). Eine zeitliche Differenzierung der Ware vom Weibenfelser Schlob

berg ist schwierig. Sie macht einen relativ homogenen Eindruck. Mbglicherweise ist die 

Keramik aus den Wallschiittungen (Befund 318, 331) etwas jiinger als die iibrige slawi

sche Keramik. Vermutlich reicht die Laufzeit der beschriebenen Keramik bis in das

12. Jh.

Eine entwickelte spiitslawische oder auch „helltonige Standbodenware” genannte Ke

ramik, wie sie fur das 12. Jh. typisch ist, wurde nur sehr vereinzelt angetroffen.44 Einige 

derartige Scherben fanden sich, vergesellschaftet mit slawischer Keramik des im Vorher-
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Abb. 14: WeiBenfels, SchloB. Slawische Keramik aus Aufschiittungen im nordwestlichen SchloB- 

hofbereich (Befund 318, 331, gehbren zu/in Befund 317). M. 1:3
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gehenden beschriebenen Typs, in den untersten, von Westen an die als Abschnittsbefesti- 

gung angesprochene Mauer (Befund 333) grenzenden Kulturschichten (Befund 348, 351; 

Abb. 15.8-10). Die spatslawische Keramik war von hellgrauer bis weiBlicher Farbe und 

unterschied sich durch eine feinere Machart grundlegend von der alteren slawischen Ke

ramik. Sie besitzt eine diinnere Wandung und wurde auf einer schnell drehenden Tdpfer- 

scheibe gefertigt. Ihre Magerung ist jedoch noch relativ grob. Als Verzierungselement 

kommen einziigige Wellenbander vor (Abb. 15.10).

Der helltonigen Standbodenware vergleichbare Keramik fand sich auch in Befunden, 

die iiberwiegend reduzierend gebrannte, graue Keramik fiihrten. Die Keramik der an die 

Trockenmauer grenzenden und dariiber hinwegstreichenden (Befund 215) Schichten (Be

fund 209, 217) besteht zu knapp einem Drittel aus heller Ware (Abb. 16.1-4), die weiBlich 

bis leicht hellgrau oder beige bzw. leicht gelblich45 sein kann, und zu etwa zwei Dritteln 

aus grauer bis hellgrauer Ware (Abb. 16.5-8; 17). Die Magerungskorner der hellen und 

der grauen Ware sind iiberwiegend von mittlerer GrbBe und nur noch selten grob. Quarz- 

sand ist das am haufigsten verwendete Magerungsmaterial. Gesteinsgrus tritt seltener auf. 

Daneben kommt mit Silberglimmer gemagerte, graue Keramik vor. Die Keramik ist auf 

der schnelldrehenden Topferscheibe hergestellt worden, wobei der GefaBkorper noch in 

Wulsttechnik aufgebaut worden zu sein scheint. Der Scherben ist hart gebrannt. Bei den 

Randern dominieren innen hohlgekehlte, einfache Kragenrander und deren Vorformen 

(Abb. 16.1-3, 5-8, 17.1). Es existieren aber auch schon profilierte Kragenrander 

(Abb. 17.2). Die Rander gehdren zum GroBteil zu bauchigen Standbodentdpfen, auf deren 

Schultern sich eine Verzierung aus einziigigen Linear- oder Wellenbandem befinden 

konnte (Abb. 16.7, 17.4). Die Boden sind als Quell- (Abb. 17.5-8) oder Flachboden 

(Abb. 16.4, 17.9-10) ausgebildet. Die Quellboden zeigen teilweise erhabene, geometri- 

sche Bodenmarken (Abb. 17.5-6).

Diese Keramik gehdrt zum Spektrum der sogenannten „vorgraublauen Ware”, das die 

letzten Jahrzehnte des 12. und die ersten Jahrzehnte des 13. Jh. umfaBt.46 Ihr Auftreten ist 

in engem Zusammenhang mit dem verstarktem Zustrom deutscher Siedler in dieser Zeit 

zu sehen. Die StandbodengefaBe lassen Einfliisse aus dem siid-sudwestdeutschen Raum 

erkennen. Scherben von Kugeltopfen, wie sie sich verstarkt nordlich der Linie Leipzig- 

Jena finden, die auf Siedler aus dem altsachsischen Raum47 deuten, wurden nicht gefun- 

den.

Aus den Befunden der darauffolgenden zwei Jahrhunderte wurde fast ausschlieBlich re

duzierend gebrannte, graue Keramik, in der alteren Literatur meist als „blaugraue Ware” 

bezeichnet, geborgen.

So zum Beispiel aus Nutzungshorizonten (Befund 274) im Nordosten des SchloBhofes 

(Abb. 18.1-7). Die Keramik zeigt eine graue bis hellgraue Farbe, wobei der Kern meist 

heller als die GefaBoberflache ist. Der Scherben ist hart oder sehr hart gebrannt und besitzt 

durch an die Oberflache tretende Magerungspartikel eine leicht kornige Oberflache. Die 

Magerung besteht aus mittelgrobem bis feinem Quarzsand und bei einigen Scherben in 

geringem MaBe aus Gesteinsgrus. Riefen an den GefaBkorpern belegen, daB die Keramik 

auf der schnell rotierenden Topferscheibe aus einem Tonklumpen hochgezogen wurde. 

Die GefaBe sind mit einer Wandungsstarke von meist zwischen 5 und 7 mm jedoch noch 

relativ dickwandig. Die dominierende Randform stellen profilierte Kragenrander mit ei

ner inneren Hohlkehle bzw. Deckelfalz dar (Abb. 18.1-2). Daneben kommen kolbenfbr- 

mige Rander (Abb. 18.3) vor. Die Rander sind bauchigen Standbodentdpfen zuzuordnen. 

AuBerdem fanden sich auBen gefurchte, verdickte Rander (Abb. 18.4), die von Schalen,
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Abb. 15: WeiBenfels, SchloB. Keramik aus dem nordwestlichem SchloBhofbereich. 1-6 slawische Ke- 

ramik, wie Abb. 14; 7 slawische Keramik, umgelagert aus jiingerem Befund; 8-10 Keramik 

aus Kulturschicht, die an die Trockenmauer (Befund 333) zieht: 8 graue Standbodenware;

9 slawische Keramik; 10 helle Standbodenware. M. 1:3
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Abb. 16: WeiBenfels, SchloB. Keramik aus der oberen Verfiillung des „Halsgrabens” (Befund 209, 

217). 1-4 helle Standbodenware; 5-8 graue Standbodenware. M. 1:3
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Abb. 17: WeiBenfels, SchloB. Graue Standbodenware aus der oberen Verfiillung des 

„Halsgrabens” (Befund 209, 217). M. 1:3
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Kriigen oder moglicherweise auch Napfkacheln stammen kdnnten. Auffallig haufig wa- 

ren geschlitzte Band- oder Wulsthenkel von „Biigelkannen” vertreten (Abb. 18.5-6). Die 

GefaBe besaBen ausschlieBlich Flachboden (Abb. 18.7).

Reduzierend gebrannte „blaugraue” Keramik setzte sich im WeiBenfelser Raum wie 

auch in den umliegenden Gebieten zu Beginn des 13. Jh. als vorherrschendes Kochge- 

schirr durch und behielt diese Stellung bis in die zweite Halfte des 15. Jh.48 Durch den 

Vergleich mit Funden von der WeiBenfelser Marktgasse49, und da die Hauptverwen- 

dungszeit fur blaugraue Biigelkannen nach H.-J. Vogt im 13. Jh. gelegen haben diirfte50, 

laBt sich die Keramik aus Befund 274 in das 13. Jh. einordnen, wahrscheinlich eher in des- 

sen zweite Halfte.

Die in Brandschichten (Befund 236, 241) im Siiden des SchloBhofes gefundene Kera

mik (Abb. 18.8-9, 19.1-5) bietet gegeniiber den Funden aus Befund 274 ein leicht veran- 

dertes Bild. Ein Teil der GefaBoberflachen besitzt einen leicht metallischen Glanz, und 

einige Scherben sind klingend hart gebrannt. Die Randformen zeigen eine grdBere Varia- 

bilitat. Neben profilierten Kragenrandern (Abb. 18.8-9) und keulenfdrmigen Randern 

(Abb. 19.1) kommen einfache Kragenformen (Abb. 19.2-3) sowie einzelne nach auBen 

umgeschlagene Riinder (Abb. 19.4) und auBen gekehlte Rander (Abb. 19.5) vor.

Die Keramik aus den Befunden 236 und 241 diirfte aus dem 14. Jh. oder mbglicherwei- 

se auch aus dem beginnenden 15. Jh. stammen. Auf eine spate Datierung deutet eine stem- 

pelverzierte Steinzeugscherbe, die sich zwischen der grauen Irdenware fand.

AuBer vereinzelten Steinzeug- und Faststeinzeugscherben kamen in den Befunden des 

14. und 15. Jh. auch einige griin glasierte Keramikfragmente zum Vorschein. Ein auBen 

griin glasiertes MiniaturgefaB stellt das einzige vollstandig erhaltene mittelalterliche Ge- 

faB dar (Abb. 19.6). Es wurde in einer Nutzungsschicht fiber Befund 274 (Schnitt J) zu- 

sammen mit iiberwiegend „blaugrauer” Keramik gefunden.

Der gravierende Wandel, der Ende des 15. Jh. in der Keramikproduktion stattfand, spie- 

gelt sich in den Funden vom WeiBenfelser SchloB wider. Graue Irdenware tritt stark in 

den Hintergrund und ist in den jiingsten Befunden, die der WeiBenfelser Burg zuzurech- 

nen sind (zum Beispiel Befund 309, 231), nur noch in sehr geringem Umfang vorhanden. 

Beim Kochgeschirr werden die grauen StandbodengefaBe von helltonigen, innen glasier- 

ten Tdpfen und Grapen verdrangt. Zu den griinen Glasuren kommen nun auch braune und 

gelbe hinzu. Sehr haufig fanden sich auch Bruchstiicke von oxidierend gebrannter, ungla- 

sierter Keramik. Sie war sehr hart und oft mit einer braunen Sinterengobe versehen. Ne

ben dieser teilweise steinzeugartig harten Ware kam weiterhin Faststeinzeug und 

verstarkt Steinzeug vor.

In den Schutt- und Planierschichten, die von der Zerstdrung der Burg zeugen, fanden 

sich viele Bruchstiicke von griin glasierten Ofenkacheln, oft von schbn verzierten Relief- 

kacheln. Scherben von griin glasierten Napfkacheln tauchten aber auch schon in den Be

funden des 15. Jh. auf.

Sonstige Funde

Knochen stellen nach dem keramischen Material die zweitgrbBte Fundgruppe. Es handelt 

sich zum einen um Tierknochen als Speisereste aus Schichten aller Zeitstellungen und 

zum anderen um menschliche Knochen. AuBer in den Grabern des 10.-12. Jh. fanden sich
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Abb. 18: WeiBenfels, SchloB. Graue (blaugraue) Standbodenware. 1-7 aus Laufhorizonten im 

Nordosten des SchloBhofes (Befund 274); 8-9 aus Brandschichten im Siidwesten des 

SchloBhofes (Befund 236, 241). M. 1:3
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Abb. 19: WeiBenfels, SchloB. Verschiedene Fundgegenstande. 1-5 graue (blaugraue) Standboden- 

ware aus Befund 236, 241; 6 grim glasiertes MiniaturgefaB; 7-9 Eisengegenstande aus 

Befund 209; 10 Armbrustbolzen; 11 Messingbeschlag aus Befund 309. M. 1:3
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h auf ig umgelagerte menschliche Skeletteile in jiingeren Befunden auf der ostlichen Halfte 

des SchloBberges. Anthropologische Untersuchungen wurden nicht vorgenommen.

Von den zahlreichen Metallfunden, die zum GroBteil noch unrestauriert sind, soil hier 

nur eine kleine Auswahl vorgestellt werden. Einige Bruchstiicke eisernen Pferdezubehdrs 

haben sich fast ohne Korrosionsspuren in lehmigen Auffiillschichten (Befund 209) des 

12./13. Jh. erhalten. Es handelt sich um zwei Trensenteile (Abb. 19.7-8) und ein halbes 

Wellenrandhufeisen mit annahernd quadratischem Stollen (Abb. 19.9). Die Fundstiicke 

sind chronologisch nur schlecht zu fixieren. Wellenrandhufeisen mit massiven, anna

hernd quadratischen Stollen sind zum Beispiel von der Burg Groitzsch, Ldkr. Borna, aus 

Befunden vom spaten 11. Jh. bis zum Ende der Burganlage Anfang des 14. Jh. bekannt.52 

Allgemein werden Wellenrandhufeisen seit Mitte des 13. Jh. von Hufeisen mit glattem 

AuBenrand abgelost. Ein stark korrodiertes Eisenobjekt aus einer Schicht des 13. Jh. lieB 

sich in einer Rbntgenaufnahme als Armbrustbolzen (Abb. 19.10) erkennen.

Aus einem friihneuzeitlichen Befund (309) stammt ein PreBblechbeschlag aus Messing 

mit stilisierten Maskendarstellungen zwischen einem floralen Ornament (Abb. 19.11). 

Mbglicherweise handelt es sich um einen Buchbeschlag.

Zusammenfassung

In den Jahren 1995-1997 wurden auf dem WeiBenfelser SchloBberg Kanalbauarbeiten ar- 

chaologisch begleitet. Am Ort des Schlosses Neu-Augustusburg, auf einer Anhbhe ostlich 

der Saale, oberhalb der WeiBenfelser Altstadt, stand bis zu ihrer Zerstdrung im 30jahrigen 

Krieg die WeiBenfelser Burg.

Die altesten Spuren menschlicher Besiedlung auf dem WeiBenfelser SchloB-/Burgberg 

stammen aus dem Neolithikum. Verstarkte Aktivitaten sind in der jiingeren Bronzezeit zu 

beobachten.

Eine intensivere Nutzung des Platzes ist erst wieder im 10. Jh. im Zusammenhang mit 

der Eingliederung des ostsaalischen Gebietes in das deutsche Reich zu erkennen. Auf der 

ostlichen Halfte des SchloBberges befand sich vermutlich eine im Westen durch einen 

Halsgraben abgetrennte Spornburg. Der Graben besaB eine Breite von etwa 16 m und war 

im Osten mit einer vorgeblendeten Trockenmauer befestigt. In der ca. 0,8 ha groBen 

„Hauptburg” sind altere Gebaudespuren und Kulturschichten durch Planierungen beim 

Bau des Schlosses weitgehend vernichtet worden. In einer etwas jiingeren Benutzungs- 

phase wurde dieser Bereich vermutlich von der Bevdlkerung der slawischen Siedlungen 

unterhalb des Burgberges als Friedhof genutzt. Westlich schloB sich ihm ein besiedeltes 

Areal an. Die Ausdehnung dieser „Vorburg” ist unklar. Bei Schiittungen im Nordwesten 

des SchloBhofes konnte es sich um Reste von AuBenbefestigungen des Burgplateaus han- 

deln. Es ist eine Holz-Erde-Konstruktion anzunehmen, die spater durch eine Stein-Erde- 

Befestigung ersetzt wurde. Von dem Friedhof auf der ostlichen Halfte des SchloBberges 

wurden gut einhundert Graber erfaBt. Es handelt sich ausnahmslos um West-Ost orien- 

tierte Kdrperbestattungen. Ein Teil der Graber wies Steinsetzungen auf, die sich iiberwie- 

gend im Kopfbereich befanden. Andere Tote waren auf Brettern beigesetzt oder mit 

Hblzern abgedeckt worden. Der GroBteil der Graber besaB jedoch keine Einbauten und 

bestand aus Gruben von urspriinglich etwa einem Meter Tiefe. In vier Fallen wurden mit 

den Skeletten Trachtbestandteile des 10./11. Jh. freigelegt. Der fein gearbeitete Silber- 

schmuck gehort zum slawischen Kulturkreis.
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Im 12. Jh. fanden, verbunden mit der Aufgabe des Friedhofes, groBere Veranderungen 

auf dem Burgberg statt. Man begann den Halsgraben zu verfiillen, und etwas weiter west- 

lich wurde eine zweischalige Trockenmauer errichtet, die als Abschnittsbefestigung ge- 

dient haben konnte. Auch im keramischen Fundmaterial ist ein Wandel festzustellen. War 

es vorher slawisch/sorbisch gepragt, so ist nun ein sudwestdeutscher EinfluB erkennbar.

Im norddstlichen SchloBhofbereich fanden sich iibereinanderliegende Nutzungshori- 

zonte und Pflaster, die eine Nutzung diese Areals vom spatem 12. Jh. bis in die fruhe Neu- 

zeit als Burghof wahrscheinlich machen. Etwa in der Mitte des SchloBhofes kam ein 

massiver Mauerstumpf ans Tageslicht, der als Rest des gesprengten Bergfriedes interpre- 

tiert wurde. Zahlreiche Mauerreste, die im gesamten Grabungsbereich angetroffen wur- 

den, stammen von der Burgbebauung des Mittelalters und der friihen Neuzeit, ohne daB 

sich ihr genaues Alter oder ihre Funktion sicher bestimmen lieBen. Mauern im Westen des 

Schlosses und im Bereich der SchloBzufahrt gehorten wahrscheinlich zu der spatmittelal- 

terlichen Burgbefestigung, von der bstlich des Schlosses noch Teile im Gelande erhalten 

sind.

Fur den Bau des Schlosses Neu-Augustusburg (1660-1694) war das Burgareal planiert 

worden. Stidlich und westlich des SchloBgebaudes wurden Aufschiittungen aus Abbruch- 

schutt der Burganlage angetroffen. Im Siidosten wurden sie durch eine gemauerte Hang- 

befestigung begrenzt. Massive steinerne Abwasserkanale und holzerne Wasserleitungen, 

die an mehreren Stellen angetroffen wurden, sind vermutlich ebenfalls in dieser Zeit ent- 

standen.

Katalog

Befundkatalog

Der Katalog enthalt die wichtigsten, nach der Numerierung der Grabungsdokumentation 

geordneten Befunde. Am Anfang stehen die Befunde der Ausgrabung des Jahres 1995. 

Die einzelnen Befunde werden stichwortartig beschrieben und mit Angaben zu ihrer Stra

tigraphic versehen. Die Angaben zur Lage umfassen den Schnitt oder die Schnitte, in de- 

nen der Befund angetroffen wurde, sowie die Hohe der Ober- und Unterkante. AuBerdem 

wird in Klammern auf die Abbildungen und Beilagen, auf denen die Befunde dargestellt 

sind, verwiesen. Als Letztes werden Hinweise auf die Abbildungen des zugehdrigen 

Fundgutes, soweit vorhanden, gegeben. Zu den Datierungen der Befunde siehe den Text- 

teil.

AE1

Bef.: Mauerrest; etwa N-S orientiert; Zweischalenmauer; ca. 2,1 m breit; in Kalkmortel ge-

setzte Sandsteine mit ordentlich behauenen Sichtseiten; vermutlich Teil der Toranlage 

der Burg

Strat.: gehbrt zu Bef. AE3, 372?, 374?

Lage: Schn. A; UK: 125,90 m iiNN, OK: 125,98 m iiNN (Beilage 1)

AE3

Bef. Mauerrest; etwa O-W orientierte, gebogene Zweischalenmauer; ca. 1,9 m breit; in Kalk- 

mbrtel gesetzte Sandsteine mit ordentlich behauenen Sichtseiten; vermutlich Teil der
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Toranlage der Burg

Strat.: gehort zu Bef. AE1, 372?, 374?

Lage: Schn. A; UK: ca. 124,90 m iiNN, OK: ca. 126,90 m iiNN (Beilage 1)

14

Bef.: anstehender Boden; beige-rotbraune, sandige, schluffige, tonige Verwitterungsbildun- 

gen des mittleren Buntsandsteins, durchsetzt mit Sandsteinstiicken und Tonlagen

Strat.: unter Bef. 46, 203, 243; geschnitten von Bef. 190, 207, 252

Lage: Schn. B, C, D, DI, D2, G, Gl, G2, H; OK: 128,37 m iiNN (Beilage 3, 4)

17

Bef.: Pflasterbettungen; beige-graubrauner oder rotbrauner Kies; zum Teil mehrphasig; ge

hort zu verschiedenen Pflastern des SchloBhofes und der dstlichen SchloBzufahrt

Strat.: unter Sandstein-, Porphyrpflastern

Lage: Schn. A, B, C, Cl, D, DI, D2, G, Gl, G2, H, I, J; UK: 126,92 m iiNN, OK: 128,80 m iiNN 

(Beilage 3, 4)

38

Bef.: Grabgrube (nicht freigelegt); vermutlich W-0 orientierte Korperbestattung; senkrecht 

gestellte Sandsteinplatten als Grabbegrenzung

Strat.: in Bef. 14 eingetieft

Lage: Schn. C; OK: 128,29 m iiNN (Beilage 2)

53

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; Steinsetzung (Sandsteine) nordlich und ostlich der 

FiiBe; westlich der FtiBe durch modernen Leitungsgraben zerstdrt

Strat.: in Bef. 14 eingetieft

Lage: Schn. C; UK: 128,10 m iiNN, OK des Skelettes: 128,16 m iiNN, OK der Steinsetzung/ 

Grabgrube: 128,32 m iiNN (Beilage 2)

54

Bef.: Mauer; unvermortelte Sandsteinquader; einschalig (moglicherweise ausgebrochen); 

etwa N-S orientiert; 30 cm breit

Lage: Schn. C 1; OK: 127,10 m iiNN (Beilage 1)

58

Bef.: Graben?; N-S-Richtung; ca. 2,5 m breit und 1 m tief; Verfiillung: brauner, sandiger, hu- 

moser Lehm, durchsetzt mit kl. Steinen, Holzkohle, umgelagerten menschlichen Kno- 

chen und helleren Lehmschichten; im unteren Bereich flache Sandsteine

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; schneidet Bef. 119

Lage: Schn. D, D 1; UK: 127,51 m iiNN, OK: 128,48 m iiNN (Beilage 1)

64

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; Steinsetzung (1 Sandstein) westlich des Kopfes;

Holzreste iiber Skelett

Strat.: in Bef. 14 eingetieft

Lage: Schn. D, D 2; UK: 127,65 m iiNN, OK des Skelettes: 127,86 m iiNN, OK der Steinset- 

zung/Grabgrube: 127,88 m iiNN (Beilage 2)

65

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; brettartige Holzreste iiber Skelett; ostlich des Bek-
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kens durch Bef. 58 zerstort

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; schneidet altere Bestattung

Lage: Schn. D (Beilage 2)

81

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; brettartige Holzreste nbrdlich des Skelettes; im SO 

durch modernen Kanalschacht zerstort

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; schneidet altere Bestattung im S

Lage: Schn. C; UK: 127,97 m iiNN, OK des Skelettes: 128,01 m iiNN, OK der Grabgrube: 

128,12 m iiNN (Beilage 2)

Fg.: Abb. 12.2

91

Bef.: Grube; 3 m x > 1,2 m groB; Verfiillung: brauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt 

mit kl. Steinen, helleren Lehmstippen, Holzkohle

Strat.: in Bef. 14 eingetieft

Lage.: Schn. C, D 1; UK: 127,91 m iiNN, OK: 128,40 m iiNN (Beilage 1)

94

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; ohne Kopf bestattet; Grabgrube endet unmittelbar 

westlich der Halswirbel

Strat.: in Bef. 14 eingetieft

Lage: Schn. C; UK: 127,86 m iiNN, OK des Skelettes: 128,02 m iiNN, OK der Grabgrube: 

128,42 m iiNN (Beilage 2)

99

Bef.: Mauerrest; O-W orientiert; in Lehm gesetzte Sandsteinquader mit sorgfaltig bearbeite- 

ten Sichtseiten; zweischalig (ndrdliche Schale von Bagger ausgebrochen); 65 cm breit

Lage: Schn. E; OK: 127,60 m iiNN (Beilage 1)

101

Bef.: Mauerrest; O-W orientiert; in Lehm gesetzte Sandsteinquader; nordliche Schale ver- 

mbrtelt, mit sorgfaltig bearbeiteten Sichtseiten; 75 cm breit

Lage: Schn. E; OK: 127,84 m iiNN (Beilage 1)

102

Bef.: Mauerrest; O-W orientiert; vermbrtelte Sandsteinquader mit sauber behauenen Sicht

seiten; grau-beiger, zum Teil leicht rdtlicher Kalkmbrtel; 46 cm breit; von Bef. 103 und 

Bef. 105 durch 3 cm breite offene Fuge getrennt; im W gestbrt

Lage: Schn. E; OK: 127,09 m iiNN (Beilage 1)

103

Bef.: Mauer-/Fundamentreste; unregelmaBig vermbrtelte Sandsteine, vereinzelt Ziegel und 

Ziegelbruchstiicke; beige-grauer Kalkmbrtel; nach W vermutlich ausgebrochen

Lage: Schn. E; OK: 127,06 m iiNN (Beilage 1)

104

Bef.: Mauerrest; gebogen, etwa O-W orientiert; vermbrtelte Sandsteine; leicht rdtlicher Kalk

mbrtel; vermutlich urspriinglich zweischalig (nordliche Schale ausgebrochen); Sicht

seiten der Steinquader der siidlichen Schale mit Spitzeisen grob geglattet; 80 cm breit 

(erhalten)
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Lage: Schn. E; OK: 127,05 iiNN (Beilage 1)

105

Bef.: Mauerrest; O-W orientiert (parallel zu Bef. 102); vermortelte Sandsteinquader mit sau-

ber behauenen Sichtseiten; beiger Kalkmortel; 50 cm breit; im W gestdrt

Lage: Schn. E; OK: 127,02 m iiNN (Beilage 1)

106

Bef.: Mauerrest; vermutlich O-W orientiert (nur im Westprofil von Schn. E angetroffen); un-

regelmaBig in Lehm gesetzte Sandsteine; zweischalig; Schalen zum Teil aus ordentlich 

behauenen Sandsteinquadern (sekundar verbaut?); Fiillung: mit Schutt (auch Ziegeln) 

durchsetzter Lehm

Lage: Schn. E; OK: 127,08 m iiNN (Beilage 1)

108

Bef.: Steinsetzung/Mauerrest; in braunen Lehm gesetzte, grob behauene Sandsteine; ziehen

im N an Bef. 104

Lage: Schn. E; OK: 127,08 m iiNN (Beilage 1)

111

Bef.: Mauerrest; O-W orientiert; vermortelte Sandsteine; leicht rbtlicher Kalkmortel; nur siid-

liche AuBenschale erhalten; im N durch Bef. 106 gestdrt; im O ausgebrochen

Lage: Schn. E; OK: 127,32 m iiNN (Beilage 1)

119

Bef.: Kbrperbestattung; W-0 orientiert; senkrecht gestellte Sandsteinplatte dstlich der FiiBe;

westlich der Unterschenkel durch Bef. 58 zerstdrt

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; schneidet altere Bestattung

Lage: Schn. D 1; UK: 127,77 m iiNN, OK des Skelettes: 127,85 m iiNN, OK der Steinsetzung:

127,99 m iiNN (Beilage 2)

120

Bef.: Grube; mindestens 40 cm tief (nur angeschnitten); Verfiillung: brauner, sandiger, hu-

moser Lehm, durchsetzt mit helleren Lehmstippen

Strat.: unter Bef. 121; im W von Bef. 58 geschnitten?

Lage: Schn. D 1; OK: 128,30 m iiNN

122

Bef.: Grube? (nur angeschnitten); Verfiillung: brauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt

mit wenigen kl. Steinen, Holzkohle

Strat.: in Bef. 14 eingetieft

Lage: Schn. D 1; OK: 128,20 m iiNN

Fg.: Abb. 12.6

123

Bef.: Kbrperbestattung; W-0 orientiert; ca. 1 m groBes Kind; im N, O und W mit senkrecht

gestellten Sandsteinplatten eingefaBt; im S keine Sandsteinplatten; Skelett lag unter un- 

regelmaBiger Lage Sandsteinen

Strat.: in Bef. 132 eingetieft; fiber Bef. 133

Lage: Schn. D 2; UK: 128,08 m iiNN, OK des Skelettes: 128,13 m iiNN, OK der Steinsetzung:

128,28 m iiNN (Abb. 5.3, Beilage 2)
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125

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; Kleinkind; Knochen stark vergangen; im N und W

mit senkrecht gestellten, ordentlich zurechtgehauenen Sandsteinplatten eingefaBt; im S-0 

durch SchloBfundament zerstort

Strat.: in Bef. 132 eingetieft; uber Bef. 133

Lage: Schn. D 2; UK: 128,20 m iiNN, OK des Skelettes 128,43 m iiNN, OK der Steinsetzung:

128,50 m iiNN (Beilage 2)

129

Bef.: Mauerrest; Schalenmauerwerk aus vermortelten, ordentlich behauenen Sandsteinen; in

Mauerfiillung Ziegel; unklare Situation; vielleicht Mauerecke angeschnitten

Strat.: gehbrt zu Bef. 130?

Lage: Schn. F; UK: 126,37 m iiNN, OK: 127,51 m iiNN (Beilage 1)

130

Bef.: Mauerrest; Schalenmauerwerk aus vermortelten Sandsteinen, vereinzelt Ziegeln; unkla

re Situation; vielleicht Mauerecke angeschnitten

Strat.: gehort zu Bef. 129?

Lage: Schn. F; UK: 126,35 m iiNN, OK: 127,32 m iiNN (Beilage 1)

132

Bef.: Grube?; mbglicherweise mehrere Grabgruben, die ineinander iibergehen und sich zum

Teil gegenseitig schneiden; Verfiillung: brauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt 

mit helleren Lehmstippen, Steinen, umgelagerten menschlichen Knochen, wenig Holz- 

kohle

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; geschnitten von Bef. 123, 125, 133

Lage: Schn. D 2; UK: 127,60 m iiNN, OK: 128,53 m iiNN (Abb. 5.3)

133

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; nbrdlich des Kopfes senkrecht gestellte Sandstein-

platte mit „fischgratfdrmigen” Bearbeitungsspuren; im Kopfbereich leicht gestbrt, ver- 

mutlich durch dariiberliegenden Bef. 123

Strat.: in Bef. 132 eingetieft

Lage: Schn. D 2; UK: 127,95 m iiNN, OK des Skelettes: 128,11 m iiNN, OK der Steinsetzung:

128,13 m iiNN (Beilage 2)

142

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; westlich des Kopfes Sandsteinquader; Holzreste

iiber Skelett; umgelagerte Knochen auf Skelett; im Kopf-/Oberkdrperbereich zerdriickt; 

rechter Oberschenkel gestbrt

Strat.: in Bef. 14 eingetieft

Lage: Schn. D 2; UK: 127,46 m iiNN, OK des Skelettes: 127,53 m iiNN, OK der Steinsetzung:

127,72 m iiNN (Beilage 2)

151

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; Einfassung mit Kopfnische aus sauber behauenen

Sandsteinquadern/-platten, im Kopfbereich zwei- oder dreilagig; Kopf durch aufliegen- 

den Sandstein zerdriickt; bstlich der Oberschenkel durch Abwasserleitung zerstort

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; unter/gestbrt von Bef. 152

Lage: Schn. G; UK: 127,20 m iiNN, OK des Skelettes: 127,52 m iiNN, OK der Steineinfas-

sung: 127,79 m iiNN (Abb. 6, Beilage 2)
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152

Bef.: Auffiillschichten; brauner, leicht grauer, sandiger Lehm, durchsetzt mit helleren Lehm-

einschliissen, umgelagerten menschlichen Knochen, Kies, Steinen, vereinzelt Holzkoh- 

le; einige Schichten stark mit Bauschutt durchsetzt: Sandstein, Mdrtel, seltener 

Ziegelbruch; Schichten fallen in Schnitt H von NW nach SO ein

Strat.: iiber/stort Bef. 14, 151,154,155,157,158; schneidet Bef. 209, 210, barocke Abwasser-

kanale des Schlosses; unter Bef. 14

Lage: Schn. G, H; UK: 127,30 m uNN, OK: 128,40 m iiNN (Beilage 3)

154

Bef.: Kdrperbestattung; W-0 orientiert; Kind; Knochen stark vergangen; kupferner Finger

ring an rechter Hand; sieben Perlen links neben dem Schadel

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; unter/gestort von Bef. 152

Lage: Schn. H; UK: 127,54 m iiNN, OK: 127,61 m iiNN (Beilage 2)

Fg.: Abb. 10.6-13

155

Bef.: Kdrperbestattung; W-0 orientiert; Holzreste; stark gestdrt durch dariiberliegenden Bef.

152

Strat.: in Bef. 14 eingetieft

Lage: Schn. H; UK: 127,62 m iiNN, OK: 127,68 iiNN (Beilage 2)

157

Bef.: Kdrperbestattung; W-0 orientiert; Steinsetzung ostlich der FiiBe; Holzbrett als nordli-

che Grabbegrenzung; Holzbrett iiber linker Skeletthalfte; linker Arm und Teile des 

Oberkbrpers durch jiingere Bestattung zerstbrt

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; unter/gestort von Bef. 152

Lage: Schn. H; UK: 127,27 iiNN, OK des Skelettes: 127,43 m iiNN, OK der Grabgrube:

127,62 m iiNN (Beilage 2)

158

Bef.: Kdrperbestattung; O-W orientiert; Holzbrettrest; stark gestdrt durch Bef. 165

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; unter/gestort von Bef. 152

Lage: Schn. H; UK: ca. 127,40 m iiNN, OK: 127,66 m iiNN (Beilage 2)

163

Bef.: Kdrperbestattung; O-W orientiert; junge Frau; Schraglage (rechtes Bein hoher als lin-

kes); Oberkorper gekriimmt; Eisenmesser neben rechter Hand; silberner Fingerring an 

rechter Hand; sechs Perlen neben/unter abgesacktem Unterkiefer; silberner Schlafen- 

ring und Paar silberne Ohrringe unter/neben Schadel; Holzbrettreste unter und iiber 

Skelett; ostlich der Knie durch Bef. 158/165 zerstort

Strat.: in Bef. 14 und in altere Bestattung eingetieft

Lage: Schn. H; UK: 127,37 iiNN, OK: 127,56 iiNN (Beilage 2)

Fg.: Abb. 9, 10.1-5

165

Bef.: Kdrperbestattung; W-0 orientiert; auf rechtem Brustkorb umgelagerter Oberarmkno-

chen; ausgestochene Kopfnische

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; schneidet Bef. 158

Lage: Schn. H; UK: 127,05 m iiNN, OK: 127,25 m iiNN (Abb. 5.1, Beilage 2)
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181

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; nbrdlich und dstlich der FiiBe senkrecht gestellte

Sandsteinplatten mit sauber bearbeiteten Oberflachen; Schlafenring im rechten Becken- 

bereich

Strat.: in Bef. 14 und Bef. 203 eingetieft; schneidet altere Bestattung; unter Bef. 152

Lage: Schn. H; UK: 127,21 m iiNN, OK des Skelettes: 127,40 m iiNN, OK der Steinplatten:

127,56 m iiNN (Beilage 2)

Fg.: Abb. 11.1

184

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; Holzbrettreste; stark gestdrt

Strat.: in Bef. 190 eingetieft; unter Bef. 152

Lage: Schn. H; OK: 127,54 m iiNN (Beilage 2)

187

Bef.: Mauerrest; etwa O-W orientiert; in beigen Kalkmortel gesetzte Sandsteine; siidliche

Mauerschale aus ordentlich gesetzten Sandsteinquadern mit sauber bearbeiteten Schau- 

seiten; nordliche Mauerschale ausgebrochen; mindestens 2 m breit

Lage: Schn. I; OK: 128,03 m iiNN (Beilage 1)

189

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; kupferner Fingerring mit ankorrodiertem, kupfernem

Ring neben linkem Unterarm; zwei Perlen im gestorten Oberkdrperbereich

Strat.: in Bef. 14, Bef. 190 eingetieft; durch jiingere Bestattung stark gestdrt

Lage: Schn. H; UK: 127,23 m iiNN, OK: 127,55 m iiNN (Beilage 2)

Fg.: Abb. 11.2-4, 12.4

190

Bef.: Grube; Verfiillung: relativ homogener, brauner bis hellbrauner, stellenweise leicht bei-

ger, sandiger, humoser Lehm, vereinzelt durchsetzt mit kl. Steinen, Holzkohle; geht 

ohne klare Abgrenzung in Bef. 203 uber

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; unter Bef. 152

Lage: Schn. H; UK: 126,65 m iiNN, OK: ca. 127,60 m iiNN (Beilage 2, 3)

200

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; Kopfnische aus senkrecht gestellten Sandsteinqua

dern; auf Brustkorb Stein

Strat.: in Bef. 14 eingetieft; schneidet mehrere altere Bestattungen

Lage: Schn. H; UK: 127,20 m iiNN, OK des Skelettes: 127,33 m iiNN, OK der Steinsetzung:

127,44 m iiNN (Abb. 5.2, Beilage 2)

201

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; Steinsetzung siidlich des Schadels; im Brustbereich

gestdrt

Strat.: in Bef. 190/203 eingetieft

Lage: Schn. FI; UK:127,28 m iiNN, OK: 127,47 m iiNN (Beilage 2, 3)

202

Bef.: Korperbestattung; W-0 orientiert; senkrecht gestellte Sandsteinplatte siidlich des Kop-

fes/Oberkorpers (eventuell gehbrt die Steinplatte zu gestbrter Bestattung im S); Kno- 

chen zum Teil vergangen; auf Brust umgelagerter Oberschenkelknochen
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Strat.: in Bef.190/203 eingetieft; schneidet altere Bestattungen

Lage: Schn. H; UK: 127,23 m iiNN, OK des Skelettes: 127,37 m uNN, OK der Steinplatte: 

127,45 m iiNN (Beilage 2)

203

Bef.: Kulturschicht; relativ homogener, beiger, sandiger, leicht humoser Lehm, vereinzelt 

durchsetzt mit kl. Steinen; geht ohne klare Abgrenzung in Bef. 190 uber

Strat.: fiber Bef. 14; unter Bef. 152

Lage: Schn. H; UK: ca. 127,20 m iiNN, OK: ca. 127,60 m iiNN (Beilage 2, 3)

207

Bef.: Grube; nach unten spitz zulaufend; 1,25 m tief; mindestens 2 m breit; Verfiillung: brau- 

ner, im Zentrum der Grube dunkelbrauner, sandiger, leicht humoser Lehm

Strat.:

Lage:

in Bef. 14 eingetieft; geschnitten von Bef. 215; unter Bef. 152 

Schn. H; UK: 126,25 m iiNN, OK: 127,50 m iiNN (Beilage 2, 3)

209

Bef.: Auffiillschichten; graubrauner, stellenweise griinlicher Lehm, durchsetzt mit kl. Stei

nen, Holzkohle, Sandsteinen

Strat.: zieht iiber/streicht an Bef. 215; unter Bef. 210

Lage:

Fg.:

Schn. H; UK: tiefer als 125,88 m iiNN, OK: 127,80 m iiNN (Beilage 3) 

Abb. 16.1,3,6-7, 17.2-3,5,10, 19.7-9

210

Bef.: Schuttschicht; schwarzbrauner, sandiger, humoser Lehm, stark durchsetzt mit Sandstei

nen, Ziegelbruch, Ziegeln, kl. Steinen, Holzkohle

Strat.: iiber Bef. 209; geschnitten von Bef. 231; unter Bef. 224

Lage: Schn. H; UK: tiefer als 126,80 m iiNN, OK: 128,25 m iiNN (Beilage 3)

215

Bef.: Mauerrest; etwa N-S orientiert; einschaliges Trockenmauerwerk; grob zurechtgehauene 

Sandsteinquader; von W gegen Bef. 14 (anstehender Boden) gesetzt; ca. 15 cm starke 

Mauervorspriinge bei 126,20 und bei 125,90 m iiNN

Strat.: unter Bef. 209

Lage: Schn. H; UK: 125,88 m iiNN, OK: 127,32 iiNN (Abb. 3, Beilage 1, 3)

217

Bef.: Brandschicht; grauer bis Schwarzer Lehm, stark durchsetzt mit Holzkohle; relativ viel 

Keramik

Strat.: in Bef. 209; zieht iiber Bef. 215

Lage: Schn. H; UK: 126,50 iiNN; OK: 127,26 m iiNN (Beilage 3)

Fg.: Abb. 16.2,4-6,8, 17.1-2,4,7-9

227

Bef.: Schichtenpaket; brauner, relativ homogener, sandiger Lehm, vereinzelt durchsetzt mit 

Holzkohle und kl. Steinen

Strat.:

Lage:

iiber Bef. 233; geschnitten von Bef. 224, 230, 242, 248

Schn. J; UK: 127,46 m iiNN, OK: 128,47 m iiNN (Beilage 3)

229

Bef.: Brandschicht; Schwarzer Kohlenstaub/Holzkohle; 1-2 cm stark
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Strat.: tiber/in Bef. 227; gehort zu Bef. 236; geschnitten von Bef. 230

Lage: Schn. H; UK: 127,72 iiNN, OK: 128,12 m iiNN (Beilage 3)

230

Bef.: Fundamentmauerrest; N-S orientiert; zweischalig; vermortelte Sandsteine, an den Au- 

Benseiten der Schalen ordentlich behauen; Kalkmbrtel; gehort vermutlich mit Bef. 248 

zu einem ca. 6,5 m breiten Gebaude

Strat.:

Lage:

uber Bef. 236; schneidet Bef. 227, 229; geschnitten von Bef. 224; unter Bef. 17

Schn. H; UK: 127,70 m iiNN, OK: 128,35 m iiNN (Beilage 1, 3)

231

Bef.: Schuttschicht; beiger Sandsteinbruch durchsetzt mit Mortel, Sand, Kies, Ziegelbruch; 

stellenweise rbtliche Farbung; nach W begrenzt durch Bef. 255; geht nach 0 ohne klare 

Abgrenzung in Bef. 210 iiber

Strat.: iiber Bef. 250; schneidet Bef. 210, 236, 241, 250; unter Bef. 17

Lage: Schn. H; UK: 126,25 m iiNN, OK: 128,30 m iiNN (Beilage 1, 3)

233

Bef.: Kulturschicht; graubrauner, leicht sandiger Lehm, durchsetzt mit Holzkohle, vereinzel- 

ten kl. Steinen

Strat.: iiber Bef. 234, 243; unter Bef. 227; geschnitten von Bef. 242, 248, 250

Lage: Schn. H; UK: 127,38 m iiNN, OK: 128,32 m iiNN (Beilage 3)

Fg.: Abb. 13.1-6

234

Bef.: Brandschicht; schwarzer, lehmiger Kohlenstaub/Holzkohle, durchsetzt mit Bruchstiik- 

ken diinnen, verkohlten Astwerks; stellenweise von beiger, sandiger Lehmschicht 

durchzogen; 5-10 cm stark; mit darunterliegendem Bef. 243; leicht in Bef. 14 eingetieft 

(eventuell Gebauderest); fallt von W nach O ab

Strat.: iiber Bef. 243; unter Bef. 233; geschnitten von Bef. 242

Lage: Schn. H; UK: 127,48 m iiNN, OK: 127,78 m iiNN (Beilage 1)

Fg.: Abb. 13.1-6

236

Bef.: Brandschicht; schwarzer, lehmiger Kohlenstaub/Holzkohle, vereinzelt durchsetzt mit 

kl. Steinen, Ziegelbruch, beigen Lehmstippen; fallt von W nach O ab

Strat.: in/iiber Bef. 242; iiber Bef. 241; unter/geschnitten von Bef. 230

Lage: Schn. H; UK: 127,40 m iiNN, OK: 127,70 m iiNN (Beilage 3)

Fg.: Abb. 18.8-9, 19.1-2,4-5

241

Bef.: Brandschicht; schwarzer, lehmiger Kohlenstaub/Holzkohle, durchsetzt mit kl. Steinen; 

fallt von W nach 0 ein

Strat.: in/iiber Bef. 242; unter Bef. 236

Lage: Schn. H; UK: 127,22 m iiNN, OK: 127,72 m iiNN (Beilage 3)

Fg.: Abb. 19.3

242

Bef.: Eintiefung (Grube?/Graben?); Verfiillung: hellbrauner, sandiger Lehm, vereinzelt durch

setzt mit kl. Steinen, Holzkohle, zur Verfiillung gehbrig: Bef. 236, 241

Strat.: iiber Bef. 250; schneidet Bef. 227, 233, 234, 243, 250; geschnitten von Bef 231; unter/



259

geschnitten von Bef. 230

Lage: Schn. H; UK: 127,12 m iiNN, OK: 128,20 m iiNN (Beilage 3)

243

Bef.: Kulturschicht; hellbrauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt mit kl. Steinen, Holzkohle

Strat.:

Lage:

gehort zu Bef. 250, 268

Schn. H; UK: 127,66 m iiNN, OK: 128,08 m ilNN (Beilage 3)

245

Bef.: Kulturschichten; schwarzbrauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt mit helleren 

Lehmstippen, vereinzelt kl. Steine, Holzkohle; fallt von W nach 0 ab

Strat.: fiber Bef. 14, 252; unter Bef. 250

Lage: Schn. H; UK: tiefer als 126,52 m iiNN, OK: 127,68 m ilNN (Beilage 3)

247

Bef.: Keller; quadratische oder rechteckige Eintiefung; 3,4 m x mindestens 2 m; Wande und 

Boden mit einem ca. 1 cm starken, weiBen, leicht beigegrauen Putz/Estrich ausgeklei- 

det; der nur stellenweise erhaltene Wandputz zeigt Abdriicke senkrechter Holzer; Ver- 

fullung: rbtlich-beige, sandiger „Sandsteinbruch”, im unterem Bereich stark mit Kalk 

(Wandputz?) durchsetzt

Strat.: in/iiber Bef. 14; schneidet Bef. 227, 233, 234; unter Bef. 17, 224

Lage: Schn. H; UK: 126,78 m uNN, OK: 128,44 m iiNN (Beilage 1, 3)

248

Bef.: Fundamentmauerrest; wie Bef. 230

Strat.: fiber Bef. 14, 243; schneidet Bef. 227, 233; geschnitten von Bef. 224; unter Bef. 17

Lage: Schn. H; UK: 128,03 m iiNN, OK: 128,46 m iiNN (Beilage 1, 3)

250

Bef.: Kulturschichten; hellbrauner, sandiger, leicht humoser Lehm, vereinzelt durchsetzt mit 

kl. Steinen, groBeren Sandsteinen, Holzkohle; fallen von W nach 0 ab

Strat.: fiber Bef. 245; gehort zu Bef. 243; geschnitten von Bef. 231, 242

Lage: Schn. H; UK: 126,52 m iiNN, OK: 127,80 m iiNN (Beilage 3)

251

Bef.: zwei Holzpfostenreste; quadratischer Querschnitt mit ca. 10 cm Seitenlange; unteres 

Ende angespitzt; oberhalb Bef. 250 abgefault; bilden westliche Begrenzung von Bef. 

231

Strat.: in Bef. 253, 245, 250

Lage: Schn. H; UK: 125,99 m iiNN, OK: 126,79 m iiNN

252

Bef.: Ofen; von O in Halsgrabenbbschung (Bef. 14) eingetieft; oval; ca. 1 m x mindestens 

0,6 m groB; im O 20 cm breite Offnung; Ofenplatte aus gut 1 cm starker, verziegelter 

Lehmschicht auf Schicht faustgroBer Steine, die durch Hitzeeinwirkung rot-schwarz ver- 

farbt sind; Ofenwand aus 3-4 cm starkem, rotem, sandigem, kiesigem Lehm, im Hang- 

bereich „in situ” erhalten; Verffillung: beiger, sandiger, kiesiger Lehm (umgelagerter 

Bef. 14), stellenweise braunlich mit Holzkohleeinschliissen, durchzogen von Schichten/ 

Linsen roten Lehms (vermutlich eingestiirzte Ofenwand/-kuppel)

Strat.: iiber/in Bef. 14; gehort zu Bef. 253; unter Bef. 245

Lage: Schn. H; UK: 126,52 m iiNN, OK: ca. 127 m iiNN (Beilage 1, 3)
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253

Bef.: Brandschicht/Nutzungshorizont; schwarzgraue, lehmige Holzkohleschicht; im W mit

Einschliissen verziegelten Lehms (vermutlich Versturz von Bef. 252); nach O heller 

werdend und weniger stark holzkohlehaltig; fallt von O nach W ab

Strat.: uber Bef. 14; gehort zu Bef. 252; unter Bef. 245

Lage: Schn. H; UK: 126,20 m iiNN, OK: 126,74 m iiNN (Beilage 3)

254

Bef.: Pfostenloch; Hohlraum mit rechteckigem Querschnitt; 14 cm x 11 cm Seitenlange; setzt

sich mindestens 50 cm unter KellcrfuBboden (Bef. 247) fort

Strat.: in Bef. 14, Bef. 247 (Estrich und untere Verfiillung); unter Bef. 247 (obere Verfiillung)

Lage: Schn. H; UK: ca. 126,30 m iiNN, OK: 127,39 m iiNN

255

Bef.: Pfostenloch/Verfarbung; runde, braunliche Verfarbung in Bef. 253; ca. 15 cm Dm.

Strat.: gehort vermutlich zu Bef. 231, 251; unter Bef. 245

Lage: Schn. H; UK: tiefer als 126,16 m iiNN, OK: 126,32 m iiNN (Beilage 3)

259

Bef.: „Kalkgrube”; annahernd runde Grube von ca. 2,5 m Dm.; ca. 2 m tief; am nbrdlichen

Grubenrand senkrechte Abdriicke von Brettern erhalten; Verfiillung: beiger, lockerer, 

zum Teil lehmiger, humoser Mdrtel/mortelhaltiger Boden, durchsetzt mit verschiede- 

nen Steinen, vereinzelt Ziegelbruch

Strat.: in/iiber Bef. 14; schneidet Bef. 268; gehort zu Bef. 276, 278, 280

Lage: Schn. H; UK: 126,57 m iiNN, OK: ca. 128,60 m iiNN (Abb. 8, Beilage 1, 3)

268

Bef.: Kulturschichten; sandig, humoser Lehm, durchsetzt mit Steinen, Holzkohle; im oberen

Bereich braun-schwarzbraun, im unteren Bereich heller, geht ohne klare Abgrenzung in 

Bef. 14 iiber

Strat.: iiber Bef. 14; gehort zu Bef. 233, 243; geschnitten von Bef. 247, 259, 271?; unter Bef.

224

Lage: Schn. H; UK: 127,99 m iiNN, OK: 128,30 m iiNN (Beilage 3)

271

Bef.: Fundamentmauerrest; etwa N-S orientiert; ca. 1,45 m breit; vermutlich Zweischalen-

mauerwerk (Kern durch modernen Leitungsgraben gestort); Schalen aus grob behaue- 

nen Sandsteinen; lediglich unterste Steinlage erhalten

Strat.: iiber Bef. 14; gehort vermutlich zu Bef. 333

Lage: Schn. H; UK: 127,87 m iiNN, OK: 128,20 m iiNN (Beilage 1, 3)

274

Bef.: Kulturschichten/Laufhorizonte; grauer, leicht braunlicher, sandiger Lehm, durchsetzt

mit kl. Steinen, vereinzelt mittelgroBen Sandsteinen, Holzkohle, Mortel, Ziegelbruch; 

durchzogen von hellbraunen, leicht griinlichen Lehmpartien (verstarkt in oberen 

Schichten)

Strat.: iiber Kulturschichten/Laufhorizonten; unter Bef. 283

Lage: Schn. J; UK: 127,56 m iiNN, OK: 128,17 m iiNN (Beilage 4)

Fg.: Abb. 18.1-7
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276

Bef.: Kalkblock; annahernd rund (ca. 1,8 m Dm.); mit senkrechter AuBenkante (ca. 0,5 m 

hoch); Kalk in verschiedenen Erscheinungsformen, meist gelblich-beige und fest mit 

schwammartigen Strukturen, durchzogen von rbtlichen, lockeren Partien, stellenweise 

weiB und locker; durchsetzt mit stark vergangenen Hblzern, von denen sich Hohlraume er- 

halten haben, zumeist 3-5 cm starke Rundhblzer; 3 Sandsteinkugeln (17 cm, 31cm, 43 cm 

Dm.), ein Ziegel, einige Sandsteine eingeschlossen

Strat.: auf Bef. 278; zieht an Bef. 280; gehdrt zu/in Bef. 259; unter Verfiillung von Bef. 259

Lage: Schn. H; UK: 126,56 m iiNN, OK: 127,70 m iiNN (Abb. 8)

278

Bef.: Pflasterung; 8-10 cm starke Sandsteinplatten in hellbraunen Lehm gesetzt; bildet Boden 

von Bef. 259

Strat.: uber Bef. 14; gehdrt zu/in Bef. 259; unter Bef. 276, 280, Verfiillung von Bef. 259

Lage: Schn. H; UK: 126,44 m iiNN, OK: 126,61 m iiNN

280

Bef.: Mauer; halbkreisfbrmig, Trockenmauerwerk aus grob behauenen Sandsteinen; bildet 

bstliche Begrenzung von Bef. 276

Strat.: auf Bef. 278; gehdrt zu/in Bef. 259; unter Verfiillung von Bef. 259

Lage: Schn. H; UK: 126,55 m iiNN, OK: 127,00 m iiNN (Abb. 8)

281

Bef.: Schicht/Laufhorizont; graubrauner, sandiger Lehm, stark durchsetzt mit Sandsteinen 

(5 -30 cm Dm.), vereinzelt Mdrteleinschliisse

Strat.: fiber Bef. 282; unter jiingeren Nutzungsschichten

Lage: Schn. J; UK: 127,01 m iiNN, OK: 127,38 m iiNN (Beilage 4)

282

Bef.: Pflaster; sehr unregelmaBige Schicht aus weiBlichen Sandsteinen (5-20 cm Dm.); ca. 

20 cm stark, zwischen den Steinen dunkelgrauer, zum Teil griinlicher oder braunlicher, 

sandiger Lehm

Strat.: fiber Bef. 285; unter Bef. 281

Lage: Schn. J; UK: 126,88 m iiNN, OK: 127,36 m iiNN (Beilage 1, 4)

283

Bef.: Steinsetzung/Mauer; N-S orientiert; ein- bis zweilagig aus verschiedenen Sandsteinen, 

darunter zwei Spolien eines Fenstergewandes; mbglicherweise Fundament eines Schwel- 

lenbaues

Strat.: fiber Bef. 274; unter Bef. 17

Lage: Schn. J; UK: 128,06 m iiNN, OK: 128,32 m iiNN (Beilage 1, 4)

285

Bef.: Kulturschicht; brauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt mit kl. Steinen, beigen 

Lehmstippen, vereinzelt Holzkohle, mittelgroBen Sandsteinen (bis 10 cm Dm.), umgela- 

gerten menschlichen Knochen; durch Bestattungen stark gestort; fallt bei x = 468-469 m 

steil nach W ab

Strat.: fiber Bef. 14; geschnitten von Bef. 295; unter Bef. 282, 299

Lage: Schn. J; UK: 126,44 m iiNN, OK: 127,19 m iiNN (Beilage 4)

Fg.: Abb. 12.9-16
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294

Bef.: Schichtrest?/Eintiefung?; dunkelbrauner, sandiger Lehm, durchsetzt mit kleinen Stei- 

nen, vereinzelt Holzkohle; eventuell Bereich, in dem altere Kulturschicht von Bestattun- 

gen ungestort erhalten geblieben ist

Strat.: in/unter Bef. 285

Lage: Schn. J; UK: 126,45 m iiNN, OK: 126,68 m iiNN (Beilage 4)

295

Bef.: Doppelbestattung; zwei aneinanderliegende, W-0 orientierte Skelette; nur Kbpfe und 

Oberkbrper freigelegt (Rest auBerhalb des Schnittes)

Strat.: iiber/in Bef. 14; in/unter Bef. 285

Lage: Schn. J; UK: 126,50 m iiNN, OK: 126,72 m iiNN (Beilage 2)

299

Bef.: Auffiillschichten; hellbraun/braun/beiger, sandiger Lehm, durchsetzt mit Sandsteinen, 

Kies, Ziegelbruch; in O-W-Richtung aufgeschiittet; fallen bei x = 467 m nach W ab

Strat.: liber Bef. 282, 285

Lage: Schn. J; UK: 125,80 m iiNN (Beobachtung von Baggerarbeiten bei x = 466 m), OK: 

127,68 m iiNN (Beilage 1, 4)

309

Bef.: Auffiillschicht; beige bis hellbrauner, sandiger, kiesiger Lehm, durchsetzt mit Sandstei

nen, vereinzelt Holzkohle, Ziegelbruch

Strat.: streicht an/schneidet Bef. 324

Lage: Schn. J; UK: 126,30 m iiNN, OK: 128,20 m iiNN (Beilage 1, 4)

Fg.: Abb. 15.7, 19.11

317

Bef.: Aufschiittungen; beige bis hellbrauner, sandiger, leicht humoser Lehm, vereinzelt 

durchsetzt mit kleinen Steinen, Holzkohle; leicht verschiedenfarbige Schichten in dem 

sonst sehr homogenen Material zu erkennen; vereinzelt von dunkleren, starker humosen 

Bandern durchzogen

Strat.: gehdrt zu Bef. 318; zieht unter Bef. 337

Lage: Schn. J; UK: tiefer als 126,84 m iiNN, OK: 128,44 m iiNN (Beilage 1, 4)

318

Bef.: Schichtenpaket; etwa N-S orientiert; hellbrauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt 

mit Holzkohle, vereinzelt kleinen Steinen, durchzogen von dunkleren, starker humosen, 

holzkohlehaltigen Bandern; fallt von O nach W steil ab; mbglicherweise verstiirzte 

Holz-Erde-Konstruktion

Strat.: gehdrt zu/in Bef. 317

Lage: Schn. J; UK: 126,79 m iiNN, OK: 128,42 m iiNN (Beilage 1, 4)

Fg.: Abb. 14.1-6, 15.2-6

324

Bef.: Mauerrest; N-S orientiert; westliche Mauerschale aus vermbrtelten Sandsteinquadern 

mit sorgfaltig behauenen Sichtseiten, sehr sorgfaltig mit schmalen Fugen gcsetzt; bei- 

ger, leicht gelblicher Kalkmbrtel; bstliche Schale vermutlich ausgebrochen

Strat.: von O mit Bef. 309 hinterfiillt; von W zieht Bef. 325 an Bef. 324

Lage: Schn. J; UK: tiefer als 126,30 m iiNN, OK: 127,14 m iiNN (Beilage 1, 4)
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325

Bef.: Auffiillschicht; graubrauner, sandiger Lehm, durchsetzt mit Sandsteinen, Ziegelbruch, 

vereinzelt Mortel, Holzkohle

Strat.: zieht an Bef. 324

Lage: Schn. J; UK: 126,40 m iiNN, OK: 127,58 m iiNN (Beilage 4)

327

Bef.: Auffiillschicht; brauner, leicht rdtlicher, sandiger Lehm, durchsetzt mit Sandsteinen, 

Ziegelbruch, Mortel, vereinzelt kl. Steinen, Holzkohle

Strat.: tiber Bef. 317

Lage: Schn. J; UK: tiefer als 126,94 m uNN, OK: 127,64 m iiNN (Beilage 4)

331

Bef.: Schicht; brauner, humoser, sandiger Lehm, stark durchsetzt mit Holzkohle; bis zu 15 cm 

stark

Strat.: in Bef. 317

Lage: Schn. J; UK: 127,50 m iiNN, OK: 127,94 m iiNN (Beilage 3)

Fg.: Abb. 14.7, 15.1

333

Bef.: Mauerrest; etwa N-S orientiert; zweischalig; ca. 1,6 m breit; westliche Schale aus sorg- 

faltig behauenen Sandsteinquadern mit zum Teil musterfdrmig abgespitzten Schausei- 

ten, sorgfaltig lagig gesetzt (Trockenmauerwerk); bei 127,33 m uNN ca. 5 cm starker 

Mauervorsprung nach W; bei 126,62 m iiNN beginnt der Fundamentbereich: westliche 

Mauerschale springt 2-3 cm zuriick und besteht aus grob behauenen Sandsteinen; ostli- 

che Schale aus grob behauenen Sandsteinen, unregelmaBig in Lehm gesetzt, stellenwei- 

se etwas Kalkmortel; Mauerfiillung: Sandsteine, Lehm

Strat.:

Lage:

Bef. 337, 348, 351 ziehen an Bef. 333; unter modernem Leitungsgraben 

Schn. J; UK: 126,52 m iiNN, OK: 128,34 m iiNN (Abb. 7, Beilage 1, 4)

337

Bef.: Aufschiittungen; beiger, lehmiger Sand, stark durchsetzt mit Sandsteinen, vereinzelt 

grob zurecht gehauene Sandsteinquader

Strat.: zieht tiber Bef. 317; zieht an Bef. 333; durchzogen von Bef. 342

Lage: Schn. J; UK: 126,66 m iiNN, OK: 128,25 m iiNN (Beilage 1, 4)

342

Bef.: Aufschiittungen; braun bis hellbrauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt mit kleinen 

Steinen, vereinzelt Holzkohle; vermutlich umgelagerte Kulturschichten

Strat.: gehdrt zu Bef. 337; zieht an Bef. 333

Lage: Schn. J; UK: 126,70 m iiNN, OK: 128,52 m iiNN (Beilage 4)

348

Bef.: Kulturschicht?; schwarzbrauner, stellenweise griinlicher, sandiger Lehm, durchsetzt 

mit kleinen Steinen, Holzkohle

Strat.: tiber Bef. 351; zieht an Bef. 333

Lage: Schn. J; UK: 127,03 m iiNN, OK: 127,52 m iiNN (Beilage 4)

351

Bef.: Kulturschicht; schwarzbrauner, sandiger, humoser Lehm, durchsetzt mit kleinen Stei

nen, Holzkohle
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Strat.: iiber Schicht vergleichbar Bef. 337; zieht an Bef. 333; unter Bef. 348

Lage: Schn. J; UK: 126,62 m iiNN, OK: 127,26 m iiNN (Beilage 4)

Fg.: Abb. 15.8-10

371

Bef.: Pflaster; Sandsteinplatten; ca. 10 cm stark, 30-40 cm Seitenlange; in beigen, kiesigen

Sand gesetzt

Strat.: unter verstiirzten Sandsteinquadern, Kalkmortelstucken

Lage: ostlich des SchloBgebaudes (Notaufnahme); OK: ca. 128,80 m iiNN (Beilage 1)

372

Bef.: Mauerrest; massives Schalenmauerwerk; Sichtseiten nach S und NW; in beigen Kalk-

mortel gesetzte Sandsteine mit ordentlich behauenen Sichtseiten; vermutlich Teil der 

Toranlage der Burg

Strat.: gehort zu Bef. AE1?; unter Bef. 17

Lage: ostlich des SchloBgebaudes (Notaufnahme); OK: ca. 126,70 m iiNN (Beilage 1)

374

Bef.: Mauerrest; etwa N-S orientiert; Schalenmauerwerk; Sichtseite nach W; nach S, O aus-

gebrochen; in Kalkmdrtel gesetzte Sandsteine mit ordentlich behauenen Sichtseiten

Strat.: gehort zu Bef. AE1?; unter Kiesaufschiittungen

Lage: ostlich des SchloBgebaudes (Notaufnahme); OK: ca. 126,60 m iiNN (Beilage 1)

Fundkatalog

Der Fundkatalog enthalt alle abgebildeten Fundgegenstande. Die Numerierung entspricht 

den Abbildungsnummern. Die Funde werden stichwortartig beschrieben, und es wird der 

dazugehdrige Befund angegeben. AuBerdem wird die Hauptkatalog-Nummer der Samm- 

lung des Landesamtes fur Archaologie Sachsen-Anhalt, in dem sich die Fundgegenstande 

befinden, in Klammern gesetzt angegeben.

9.1

Fg.: Silberblechperle; zwei Teile, die urspriinglich durch schlaufenfdrmige Silberdrahtwicklung 

verbunden waren (beim Bergen zerbrochen); oval; Verzierung aus Granulierdreiecken und 

-bandern

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:1747f)

9.2

Fg.: silberner Ohrring; drei aneinandergeldtete, halbkreisformig auf Silberring geschobene Sil- 

berblechtrommeln; Trommeln oben und unten durch diinnes Blech verschlossen; auf oberem 

Deckel vier sternfbrmig angeordnete Silberdrahtrbllchen, eingefaBt von tordiertem Silber- 

draht; an AuBenseiten ist oben und unten ein Silberdraht um die Trommeln gelegt, an den 

sich ein Granulierband anschlieBt; dazwischen Reste von Granulierdreiecken; runde Ose als 

VerschluB

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:1747i)

9.3

Fg.: silberner Ohrring; wie 10.2, jedoch gegeniiber der Ose, im AnschluB an die Trommeln, mit 

Silberdraht umwickelt
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Bef.: 163 (HK-Nr. 97:1747g)

9.4

Fg.: silberner Schlafenring; abgebrochene, S-formige Schleife

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:1747h)

9.5

Fg.: silberner Fingerring; offen; stabfbrmig, mit spitz zulaufenden Enden

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:1747e)

9.6

Fg.: Eisenmesser; stark korrodiert

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:1747d)

10.1

Fg.: Bergkristallperle; flachig geschliffen; durchsichtig

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:17471)

10.2

Fg.: Bergkristallperle; vielflachig geschliffen; durchsichtig

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:17471)

10.3

Fg.: Karneolperle; vielflachig geschliffen; rot

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:17471)

10.4

Fg.: Glasperle/Dreifachperle; undurchsichtig; hellblaugriin

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:17471)

10.5

Fg.: Glasperle; walzenfdrmig; Reste einer Fadenauflage; undurchsichtig; blaugriin

Bef.: 163 (HK-Nr. 97:17471)

10.6

Fg.: kupfemer Fingerring; bandformig, mit Ose an einem Ende und Bruchstelle am anderen Ende 

Bef.: 154 (HK-Nr. 97:1734c)

10.7

Fg.: Bergkristallperle; vielflachig geschliffen; durchsichtig

Bef.: 154 (HK-Nr. 97:1734d)

10.8

Fg.: Karneolperle (Bruchstuck); achteckiges Prisma; rot

Bef.: 154 (HK-Nr. 97:1734d)

10.9

Fg.: Glasperle (Bruchstuck); walzenfdrmig; undurchsichtig; blaugriin

Bef.: 154 (HK-Nr. 97:1734d)
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10.10

Fg.: Glasperle; walzenformig; Reste einer Fadenauflage; undurchsichtig; blau

Bef.: 154 (HK-Nr. 97:1734d)

10.11

Fg.: Glasperle; walzenformig; undurchsichtig; weiBlich

Bef.: 154 (HK-Nr. 97:1734d)

10.12

Fg.: Glasperle; rechteckig mit abgerundeten Kanten; undurchsichtig; blaugriin

Bef.: 154 (HK-Nr. 97:1734d)

10.13

Fg.: Glasperle; gerundet; undurchsichtig; blaugriin

Bef.: 154 (HK-Nr. 97:1734d)

11.1

Fg.: silberner Schlafenring; S-formiges Ende

Ber.: 181, im Beckenbereich (HK-Nr. 97:1820a)

11.2

Fg.: kupferner Fingerring mit ankorrodiertem Kupferring; offener, bandfbrmiger Fingerring; of- 

fener Drahtring mit aufgezogenen Osen

Bef.: 189 (HK-Nr. 97:1774a)

11.3

Fg.: Bergkristallperle; kugelig; durchsichtig

Bef.: 189 (HK-Nr. 97:1773a)

11.4

Fg.: Karneolperle; kugelig; rot

Bef.: 189 (HK-Nr 97:1793f)

12.1

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener, leicht verdickter Rand eines Topfes mit 

mehrziigiger Wellenbandverzierung; hellgrau, hellgrau-beige Oberflache; Mag.: grober Ge- 

steinsgrus, zum Teil weiBlicher Quarz

Bef.: 191 (Bestattung in Schn. H), Grabgrubenverfiillung (HK-Nr. 97:1775a)

12.2

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener Rand eines Topfes mit mehrziigiger Wellen

bandverzierung; grau bis hellgraubeige; Mag.: grober Gesteinsgrus

Bef.: 81, Grabgrubenverfiillung (HK-Nr. 97:1604b)

12.3

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener, leicht gekehlter, leicht verdickter Rand eines 

Topfes mit mehrziigiger Wellenbandverzierung; grau, stellenweise rdtlich-beige; Mag.: gro

ber Gesteinsgrus, iiberwiegend weiBlicher Quarz

Bef.: 189, Grabgrubenverfiillung (HK-Nr. 97:1767b)
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12.4

Fg.: RS, slawische Irdenware; gekehlter Rand eines Topfes mit mehrziigiger Wellenbandverzie- 

rung; beige (leicht rbtlich), grauer Kern; Mag.: grober Gesteinsgrus, iiberwiegend weiBlicher 

Quarz

Bef.: 115 (Bestattung in Schn. D 1), Grabgrubenverfiillung (HK-Nr. 97:1645d)

12.5

Fg.: RS, slawische Irdenware; gekehlter, leicht dornfbrmiger Rand eines Topfes mit diagonaler, 

mehrziigiger Wellenbandverzierung; grau, beige-graue auBere Oberflache; Mag.: grober Ge

steinsgrus, iiberwiegend weiBlicher Quarz

Bef.: 24 (Bestattung in Schn. B), Grabgrubenverfiillung (HK-Nr. 97:1554b)

12.6

Fg.: WS, slawische Irdenware; doppelte, mehrziigige Wellenbandverzierung; grau, weiBbeige in- 

nere Oberflache; Mag.: grober Gesteinsgrus, iiberwiegend weiBlicher Quarz

Bef.: 122 (HK-Nr. 97:1662c)

12.7

Fg.: WS, slawische Irdenware; doppelte, mehrziigige Wellenbandverzierung; grau, beigegraue 

Oberflache; Mag.: Gesteinsgrus

Bef.: 115 (Bestattung in Schn. DI), Grabgrubenverfiillung (HK-Nr. 97:1645e)

12.8

Fg.: WS, slawische Irdenware; mehrziigige Wellenbandverzierung; grau; Mag.: grober Gesteins

grus, iiberwiegend weiBlicher Quarz

Bef.: 164 (Bestattung in Schn. H), Grabgrubenverfiillung (HK-Nr. 97:1738c)

12.9

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener, leicht gekehlter Rand eines Topfes mit 

Kammstrichverzierung; hellgrau, beige bis hellgraue Oberflache; Mag.: grober Quarzgrus, 

zum Teil rbtlich

Bef.: 285 (HK-Nr. 97:1936e)

12.10

Fg.: RS, slawische Irdenware; gekehlter Rand eines Topfes mit Wellenbandverzierung; grau, 

hellgraue, leicht beige Oberflache; Mag.: grober Quarzgrus, zum Teil weiBlich

Bef.: 285 (HK-Nr. 97:1936e)

12.11

Fg.: WS, slawische Irdenware; diagonale, mehrziigige Wellenbandverzierung; grau, graue, stel- 

lenweise beige Oberflache; Mag.: grober weiBlicher bis leicht rbtlicher Quarzgrus

Bef.: 285 (HK-Nr. 97:1936g)

13.12

Fg.: WS, slawische Irdenware; doppelte, sich schneidende, mehrziigige Wellenbandverzierung; 

hellgrau, graue Oberflache; Mag.: grober weiBlicher bis leicht rbtlicher Quarzgrus

Bef.: 285 (HK-Nr. 97:1936g)

12.13

Fg.: WS, slawische Irdenware; dreifache, mehrziigige Linear-/Wellenbandverzierung; grau, dun- 

kelgraue Oberflache; Mag.: grober Quarzgrus
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Bef.: 285 (HK-Nr. 97:1936g)

12.14

Fg.: WS, slawische Irdenware; senkrechte Kammstichverzierung; grau, hellgraue bis leicht rdtli- 

che auBere Oberflache; Mag.: grober weiBlicher Quarzgrus, vereinzelt Goldglimmer

Bef.: 285 (HK-Nr. 97:1936g)

12.15

Fg.: BS, slawische Irdenware; Flachboden; grau, graue/leicht rotliche auBere Oberflache; auBen 

senkrecht „abgeschnittene” Wandung; Mag.: grober weiBlicher Quarzgrus, vereinzelt Gold- 

glimmer

Bef.: 285 (HK-Nr. 97:1954h)

12.16

Fg.: Tellerscherbe, slawische Irdenware; flacher, glatt abgestrichener Rand; Flachboden; grau- 

hellbraun; Mag.: grober Gesteinsgrus

Bef.: 285 (HK-Nr. 97:19361)

13.1

Fg.: Topfscherben, slawische Irdenware; flacher, weitmiindiger Topf (Rekonstruktionsversuch) 

mit konkav eingezogenem Hals; glatt abgestrichener, leicht verdickter Rand; doppelte, mehr- 

ziigige Wellenbandverzierung im Halsbereich; hellgraubeige bis hellbraun; Mag.: grober 

weiBlicher Quarzgrus, Quarzsand

Bef.: 233/234 (HK-Nr. 97:1845c,d,f)

13.2

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener, verdickter Rand eines Topfes mit einziigiger 

Wellenbandverzierung; hellgrau-hellbraun (leicht rdtlich); Mag.: grober weiBlicher Quarz

grus, Quarzsand

Bef.: 233/234 (HK-Nr. 97:1845c)

13.3

Fg.: RS, slawische Irdenware; gekehlter, verdickter Rand eines Topfes; beige, hellgrauer Kern; 

Mag.: grober Gesteinsgrus, iiberwiegend weiBlicher Quarz

Bef.: 233/234 (HK-Nr. 97:1845e)

13.4

Fg.: RS, slawische Irdenware; gekehlter, dornartiger Rand einer Schale; hellgrau; Mag.: grober 

Quarzgrus, zum Teil rdtlich

Bef.: 233/234 (HK-Nr. 97:1845e)

13.5

Fg.: WS, slawische Irdenware; doppelte, mehrzugige Wellenbandverzierung; grau, beige bis 

hellbraune Oberflache; Mag.: grober Gesteinsgrus, iiberwiegend weiBlicher Quarz

Bef.: 233/234 (HK-Nr. 97:1845d)

13.6

Fg.: BS, slawische Irdenware; leicht linsenfbrmiger Boden; hellgrau, beige bis hellgraue Oberfla

che; Mag.: grober Gesteinsgrus, iiberwiegend weiBlicher Quarz

Bef.: 233/234 (HK-Nr. 97:1845g)
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14.1

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener Rand eines Topfes mit Kammstichverzierung; 

beige; Mag.: grober Quarzgrus, Gesteinsgrus

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:1984c)

14.2

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener, leicht gekehlter Rand eines Topfes mit mehr- 

ziigiger Wellenbandverzierung; hellgrau, hellgraue bis beige Oberflache; relativ feine Ware; 

Mag.: grober weiBlicher Quarzgrus

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:1991a)

14.3

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener, nach auBen verdickter Rand eines Topfes; 

hellgrau-beige; Mag.: grober Quarzgrus, zum Teil leicht rdtlich

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:14268b)

14.4

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener Rand eines Topfes; grau, rotliche Oberflache; 

Mag.: grober Quarzgrus

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:1984d)

14.5

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener Rand eines Topfes; hellgrau-beige; Mag.: gro

ber Quarzgrus, vereinzelt Goldglimmer

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:1984d)

14.6

Fg.: RS, slawische Irdenware; gekehlter Rand eines Topfes mit doppelter, mehrziigiger Wellen

bandverzierung; dunkelgrau bis grau; Mag.: grober Quarzgrus

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:1984c)

14.7

Fg.: RS, slawische Irdenware; flach gerundeter Rand einer Schiissel mit einer Verzierung aus drei 

iibereinanderliegenden Reihen von Daumenabdriicken; hellbraun (leicht rdtlich) bis hell

grau; Mag.: grober weiBlicher Quarzgrus

Bef.: 331 (HK-Nr. 97:1999a)

15.1

Fg.: WS, slawische Irdenware; mehrziigige Wellenbandverzierung; hellgrau; Mag.: grober Quarz

grus, Quarzsand

Bef.: 331 (HK-Nr. 97:1999b)

15.2

Fg.: WS, slawische Irdenware; doppelte, sich schneidende, mehrziigige Wellenbandverzierung; 

hellgrau, stellenweise beige bis leicht rdtlich; Mag.: grober Quarzgrus

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:1984e)

15.3

Fg.: WS, slawische Irdenware; doppelte, mehrziigige Wellenbandverzierung; hellgrau, hellbrau- 

ne bis hellgraue Oberflache; Mag.: grober Quarzgrus, grober Gesteinsgrus

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:1984e)
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15.4

Fg.: WS, slawische Irdenware; Kammstichverzierung; beige bis hellgrau; Mag.: grober Quarzgrus 

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:14268d)

15.5

Fg.: BS, slawische Irdenware; Flachboden eines Topfes; grau, hellgraue, stellenweise leicht rbt- 

liche Oberflache; Mag.: grober weiBlicher Quarzgrus, Gesteinsgrus, vereinzelt Goldglimmer

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:14268f)

15.6

Fg.: RS, slawische Irdenware; gerundeter, massiver Rand einer „Tonwanne”; grau, hellgrau bis 

beige Oberflache; Mag.: organisch (Stroh)

Bef.: 318 (HK-Nr. 97:14268b)

15.7

Fg.: RS, slawische Irdenware; glatt abgestrichener, leicht gekehlter, verdickter Rand eines Top

fes mit doppelter, sich schneidender, mehrziigiger Wellenbandverzierung; dunkelgrau bis 

hellgrau; Mag.: Quarzsand, grober Quarzgrus, vereinzelt Goldglimmer

Bef.: 309 (Fund umgelagert) (HK-Nr. 97:1966a)

15.8

Fg.: RS, graue Standbodenware; zipfeliger, innen leicht hohlgekehlter Rand eines Topfes; dun

kelgrau; Mag.: grober Gesteins-, Quarzgrus

Bef.: 351 (HK-Nr. 97:14293b)

15.9

Fg.: RS, slawische Irdenware; gekehlter, leicht dornartiger Rand eines Topfes; grau, hellgrau bis 

leicht rotbraune Oberflache; Mag.: grober weiBlicher Quarzgrus, Gesteinsgrus

Bef.: 351 (HK-Nr. 97:14293b)

15.10

Fg.: WS, helle Standbodenware; doppelte Wellenbandverzierung; hellgraue, beige Oberflache; 

Mag.: grober Quarzgrus, untergeordnet Gesteinsgrus

Bef.: 351 (HK-Nr. 97:14293c)

16.1

Fg.: RS, helle Standbodenware; verdickter, kragenartiger Rand eines bauchigen Topfes; beige- 

weiB, graue auBere Oberflache (sekundar?); Mag.: Quarzsand

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1830a)

16.2

Fg.: RS, helle Standbodenware; einfacher Kragenrand eines bauchigen Topfes; beige; Mag.: 

Quarzsand

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1817a)

16.3

Fg.: RS, helle Standbodenware; Kragenrand eines Topfes; beige bis hellgrau; Mag.: grober 

Quarzsand/-grus, Quarzsand

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1830a)
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16.4

Fg.: BS, helle Standbodenware; Flachboden; weiBbeige, graue auBere Oberflache (sekundar?);

Mag.: Quarzsand

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1829d)

16.5

Fg.: RS, graue Standbodenware; Kragenrand eines Topfes; hellgrau; Mag.: grober Quarzsand

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1817d)

16.6

Fg.: RS, graue Standbodenware; zipfeliger, leicht verdickter, innen hohlgekehlter Rand eines 

Topfes; weiB/hellgrau bis graue Oberflache; Mag.: Quarzsand, untergeordnet Gesteinsgrus

Bef.: 209/217 (HK-Nr. 97:1824b)

16.7

Fg.: RS, graue Standbodenware; zipfeliger, verdickter, innen hohlgekehlter Rand eines bauchi- 

gen Topfes mit doppelter, einziigiger Linearbandverzierung; hellgrau, graue Oberflache; 

Mag.: Quarzsand, untergeordnet Gesteinsgrus

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1830a)

16.8

Fg.: RS, graue Standbodenware; nach aufien glatt abgestrichener, innen hohlgekehlter Rand eines 

bauchigen Topfes; hellgrau, leicht glanzende, graue Oberflache; Mag.: Quarzsand

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1817d)

17.1

Fg.: RS, graue Standbodenware; verdickter, gekehlter, innen hohlgekehlter Rand eines Topfes; 

hellgrau, graue bis hellgraue Oberflache; Mag.: Sand, Gesteinsgrus

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1817d)

17.2

Fg.: RS, graue Standbodenware; Kragenrand eines bauchigen Topfes; hellgrau bis grau; Mag.: 

Quarzsand, Gesteinsgrus

Bef.: 209/217 (HK-Nr. 97:1824b)

17.3

Fg.: RS, graue Standbodenware; gerundeter, verdickter Rand eines Topfes; hellgrau, graue Ober

flache; Mag.: Quarzsand

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1830a)

17.4

Fg.: WS, graue Standbodenware; einziigige Wellenbandverzierung; hellgrau bis grau; Mag.: 

Quarzgrus, Silberglimmer

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1817f)

17.5

Fg-: BS, graue Standbodenware; Quellboden mit Bodenmarke; hellgrau; Mag.: Gesteinsgrus, 

zum Teil grober Quarzgrus/-sand

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1831a)



272

17.6

Fg.: BS, graue Standbodenware; Quellboden mit Bodenmarke; hellgrau bis grau; Mag.: Quarz- 

grus, Silberglimmer

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1817f)

17.7

Fg.-: BS, graue Standbodenware; Quellboden; hellgrau bis grau; Mag.: Sand, Gesteinsgrus

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1817g)

17.8

Fg.: BS, graue Standbodenware; Quellboden eines Topfes; grau; Mag.: Quarzsand, untergeord- 

net Gesteinsgrus

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1829d)

17.9

Fg.: BS, graue Standbodenware; Flachboden; hellgrau, graue auBere Oberflache; Mag.: dunkler 

Gesteinsgrus, untergeordnet Quarzsand

Bef.: 217 (HK-Nr. 97:1817g)

17.10

Fg.: BS, graue Standbodenware; eingezogener Flachboden eines Topfes; hellgrau bis grau, Mag.: 

Quarz-, Gesteinsgrus

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1830c)

18.1

Fg.: RS, graue Standbodenware; profilierter Kragenrand eines bauchigen Topfes; grau bis hell

grau, leicht glanzende auBere Oberflache; Mag.: Quarzsand

Bef.: 274 (HK-Nr. 97:1915a)

18.2

Fg.: RS, graue Standbodenware; profilierter Kragenrand eines bauchigen Topfes; hellgrau bis 

weiBe Oberflache; Mag.: Quarzsand, untergeordnet Gesteinsgrus

Bef.: 274 (HK-Nr. 97:1915a)

18.3

Fg.: RS, graue Standbodenware; kolbenartiger, profilierter Rand eines Topfes; hellgrau, beige bis 

hellgraue Oberflache; Mag.: Quarzsand

Bef.: 274 (HK-Nr. 97:1915a)

18.4

Fg.: RS, graue Standbodenware; gerundeter, verdickter, auBen zweifach gekehlter Rand einer 

Schale; grau; Mag.: Quarzsand, untergeordnet Gesteinsgrus

Bef.: 274 (HK-Nr. 97:1915a)

18.5

Fg.: HS, graue Standbodenware; senkrecht eingestochener Wulsthenkel einer Biigelkanne; hell

grau bis weiBe Oberflache; Mag.: Quarzsand

Bef.: 274 (HK-Nr. 97:1915d)

18.6

Fg.: HS, graue Standbodenware; schrag eingestochener Bandhenkel einer Biigelkanne; hellgrau



273

bis grau, graue Oberflache; Mag.: Quarzsand, untergeordnet Gesteinsgrus

Bef.: 274 (HK-Nr. 97:1915d)

18.7

Fg.: BS, graue Standbodenware; Flachboden; hellgrau, graue bis hellgraue Oberflache; Mag.: 

Quarzsand

Bef.: 274 (HK-Nr. 97:1915e)

18.8

Fg.: RS, graue Standbodenware; profilierter Kragenrand eines bauchigen Topfes; grau; Mag.: 

Quarzsand

Bef.: 236 (HK-Nr. 97:1847a)

18.9

Fg.: RS, graue Standbodenware; profilierter Kragenrand eines bauchigen Topfes; hellgrau bis 

grau; Mag.: feiner Quarzsand

Bef.: 236 (HK-Nr. 97:1847a)

19.1

Fg.: RS, graue Standbodenware; kolbenformiger Rand eines bauchigen Topfes; grau; Mag.: 

Quarzsand, untergeordnet Gesteinsgrus

Bef.: 236 (HK-Nr. 97:1847a)

19.2

Fg.: RS, graue Standbodenware; einfacher Kragenrand eines Topfes; hellgrau bis grau; Mag.: 

Quarzsand

Bef.: 236 (HK-Nr. 97:1847a)

19.3

Fg.: RS, graue Standbodenware; gerundeter, kragenartiger, innen hohlgekehlter Rand eines Top

fes; grau; Mag.: Quarzsand

Bef.: 241 (HK-Nr. 97:1871a)

19.4

Fg.: RS, graue Standbodenware; gerundeter, nach auBen umgeschlagener Rand eines Topfes; 

hellgrau, Oberflache grau; Mag.: Quarzsand

Bef.: 236 (HK-Nr. 97:1847a)

19.5

Fg.: RS, graue Standbodenware; gerundeter, verdickter, auBen gekehlter Rand eines bauchigen 

Topfes; grau, leicht metallisch glanzende auBere Oberflache; Mag.: Quarzsand, Gesteins

grus

Bef.: 236 (HK-Nr. 97:1847a)

19.6

Fg.: MiniaturgefaB, auBen griin glasierte Irdenware; grau, im Bruch leicht rdtlich; Mag.: feiner 

Quarzsand, untergeordnet feiner Gesteinsgrus

Bef.: Schn. J, Flache 1, x = 474-466 m (HK-Nr. 97:1919a)

19.7

Fg.: eiserne Trensenstiicke; Stab mit runden Osen an beiden Enden; Osen sind im Winkel von 90°
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zueinander gedreht; eine Ose ausgerissen, in anderer Ose befindet sich runder Ring 

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1830d)

19.8

Fg.: eisernes Trensenstiick; Stab mit runden Osen an beiden Enden

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1830e)

19.9

Fg.: Hufeisenbruchstiick; Halfte eines Wellenrandhufeisens mit massivem, annahernd quadrati- 

schem Stollen

Bef.: 209 (HK-Nr. 97:1830f)

19.10

Fg.: eiserner Armbrustbolzen; stark korrodiert (Kern auf Rbntgenaufnahme erkennbar - gestri- 

chelt dargestellt)

Bef.: 213/206 (Schichten in Schn. H) (HK-Nr. 97:1805g)

19.11

Fg.: MessingpreBblechbeschlag; stilisierte Maskendarstellungen zwischen floralem Ornament 

Bef.: 309 (HK-Nr. 97:1989aa)

Summary

Archaeological features and finds from WeiBenfels Castle

Between 1995 and 1997 archaeological excavations were carried out on the WeiBenfelser 

SchloBberg (castle hill) in advance of the construction of new sewers. On the site of the 

baroque castle Neu-Augustusburg, on a small hill east of the River Saale, above the me

dieval town centre, stood the old castle of WeiBenfels until its destruction in the thirty year 

war.

The oldest traces of human settlement on the castle hill date to the Neolithic. Intensive 

occupation is recognizable in the Later Bronze Age.

In the 10th century, when this region was integrated into the German Empire, the site was 

again densely occupied. On the eastern part of the castle hill presumably existed a promon

tory fort of about 0,8 ha in area. It was defined by a 16 m wide ditch. Traces of buildings 

and occupation layers in the “Hauptburg“ (castle) have been extensively destroyed by the 

building of the baroque castle. In a slightly later phase this area was used as a cemetery, 

probably by the inhabitants of Slavic settlements that belonged to the castle. Immediately 

west of the ditch was situated a settled area. The extent of this “Vorburg“ (bailey) is 

unknown. More than 100 graves have been found in the eastern part of the castle hill. In 

four cases “Trachtbestandteile“ (dress accessories) form the lOth/llth century have been 

found. The fine silver jewellery is of Slavic style (origin).

In the 12th century major changes took place on the castle hill. The cemetery went out 

of use and the ditch was successively infilled. West of the former ditch a double faced dry

stone wall was built, probably as an “Abschnittsbefestigung“ (fortification). The pottery 

finds also reflect a change. Slavic/Sorbic pottery was replaced by pottery which shows a 

south-west German influence.
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In the north-east part of the courtyard layers of walking surfaces and pavements were 

found. They indicate that this area was used as a “Burghof ‘ (inner ward) from the late 12th 

century to early modern times. In the middle of the inner ward a massive stone wall came to 

light, which could very well have been a part of the (demolished) “Bergfried“ (castletower).

For the construction of the castle Neu-Augustusburg (1660-1694) the site and the 

remains of the old castle were levelled. South and west of the baroque castle rubble depo

sits of the old castle were found. In the south-east they were retained by a stone wall. Mas

sive stone sewers and wooden water pipes, which were excavated at different places, are 

probably contemporary.

Anmerkungen

1 Die Ausgrabung wurde von M. Sachse vom Museum WeiBenfels durchgefiihrt.

2 Die archaologischen Untersuchungen wurden von G. Alper mit Unterstiitzung von M. Sachse 

geleitet. Die Grabungsaufsicht fiihrte die Sachgebietsleiterin Dr. M. Klamm.

3 Sackl 1994, S. 11 ff. - Schmitt 1997, S. 3

4 Keil 1935, S. 72 ff. - Sackl 1994, S. 29 ff.

5 Sackl, 1994, S. 32 ff.

6 im Auftrag der Stadt WeiBenfels durchgefiihrtes Baugrundgutachten

7 Brachmann 1978, S. 152 f.

8 Bach/Dusek 1971, S. 47

9 Bach/Dusek 1971, S. 70

10 miindliche Mitteilung von Angestellten der Wohnungsbaugesellschaft WeiBenfels

11 Brachmann 1978, S. 110 ff./145 ff. - Spehr 1994, S.ll ff. - Billig 1989, S. 15

12 Schmidt/Nitzschke 1976, S. 248

13 Rempel 1966, S. 94/97/108 - Niklasson 1919/20 - Brachmann 1978, S. 77 - Sachenbacher/Rupp 

1994, S. 219 ff. - Schmidt 1973, S. 178 ff.

14 Rempel 1966 - Spehr 1994, S. 23. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang die Frage, seit 

wann auf dem WeiBenfelser SchloBberg eine Kirche oder Kapelle existierte. Die archaologi

schen Untersuchungen erbrachten hierzu leider keine Erkenntnisse.

15 Brachmann 1978, S. 74/121

16 Schmitt 1997, S. 3 - Gerhardt, 1907, S. 196

17 Keil 1935, S. 71

18
Die Untersuchungen wurden von Dr. Wunderlich vom Landesamt fur Archaologie Sachsen-An

halt durchgefiihrt.

19 Schmitt 1997, S. 3

Auf einer Karte von WeiBenfels aus dem Jahr 1757 (Staatsbibliothek Berlin) ist eine geschwun- 

gene Mauer am Ende der Zufahrt zum SchloB zu erkennen, bei der es sich um die freigelegte 

Mauer handeln diirfte.

21
Im Herbst 1997 wurde ostlich des Schlosses ein schmaler, ca. 0,6 m tiefer Graben fur ein Strom- 

kabel ausgehoben.

22
vgl. Anmerkung 21

-3 Nach Auffassung von R. Schmitt 1997, S. 7 f. gehort der Brunnen nicht zu der Burganlage, son- 

dern wurde erst mit dem SchloB errichtet.

24 vgl. Keil 1935, S. 72 ff. - Thielitz 1956, S. 249 f. - Heubach 1927, S. 189 ff./197/199

“5 Abgebildet bei Sackl 1994, S. 12; diese Zeichnung diente wohl als Vorlage fiir alle anderen spate- 

ren Ansichten der Burg, auch fiir den Merianstich.

26 Museum WeiBenfels

27 abgebildet bei Sackl 1994, S. 34, Abb. 13

28
Ein an den westlichen GrundriB angefiigter Kreis bezeichnet nach unserer Meinung den Trep-
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penturm des Gebaudes, der auch auf der Zeichnung von Dilich zu erkennen ist. Der in der Mitte 

des Burghofes zu vermutende Bergfried wurde wahrscheinlich von Lindner nicht gezeichnet, da 

er fur die Planung des Schlosses keine Rolle spielte. Lindners nicht ausgefiihrter Entwurf sah 

eine zweifliigelige Anlage vor, die das „UntergeschoB eines alten Banes” weiter nutzt (Heubach 

1927, S. 191 - Titze 1994, S. 45 - Sackl 1994, S. 35).

29 Schmitt 1997 - Titze 1994

30 Schmitt 1994, S. 110 ff.

31 Rempel 1966, S. 61 (Gruppe III) - Bach/Dusek 1971, S. 27 (Typ A)

32 Kocka-Krenz 1993, S. 217 ff./338, Mapa 20

33 Rempel 1966, S. 58/98, Taf. 10 D 5-6 - Brachmann 1978, S. 211

34 Rempel 1966, S. 57, Taf. 49 E 11, Taf. 70 E 3, F 14, Taf. 72 H 3

35 • ’
Em bei H. Rempel 1966, Taf. 36.6 abgebildeter silberner Halsring besitzt eine identische Schlie- 

Be. Fur eine Ausstattung des Kindes mit gebrauchtem Schmuck sprechen auch zwei bei ihm ge- 

fundene zerbrochene Perlen (Abb. 10.8-9).

36 Rempel 1966, S. 73

37 Rempel 1966, S. 34

38 Brachmann 1978, S. 207 - Rempel 1966, S. 74/77 - Bach/Dusek 1971, S. 29

39
Fiir die Hilfe bei der Datierung der Keramik danken wir Dr. M. Klamm, Dr. M. Becker und Dr.

D. Muller vom Landesamt fiir Archaologie.

40 Brachmann 1978, S. 57 ff. - Kiias 1976, S. 266 ff. - Timpel 1995, S. 36 ff. - Vogt 1987, S. 158

41 vgl. Brachmann 1978, S. 22 f.

42 miindliche Mitteilung von V. Herrmann, Hilpoltstein - Vogt 1978, S. 10

43 Brachmann 1978, S. 80 - Vogt 1978, S. 10

44 Wahrend H. Brachmann 1968, S. 40 ff. diese Ware primar als spatslawisch ansieht, stellt H.-J. Vogt 

1987, S. 183 Einfliisse aus dem slid- und siidwestdeutschen Raum starker in den Vordergrund und 

bezeichnet sie neutral als „helltonige Standbodenkeramik”.

45 vergleichbar Pingsdorfer oder pingsdorfartiger Keramik

46 vgl. Voigt 1987, S. 192

47 Hier ist das alte Stammesgebiet der Sachsen - iiberwiegend im heutigen Niedersachsen gelegen - 

gemeint.

48 Herrmann 1996, S. 97 ff. - Vogt 1987, S. 195 - Kiias 1976, S. 2 ff. H. Kiias nimmt fiir Leipzig 

das Aufkommen der „blaugrauen” Keramik bereits Ende des 12. Jh. an.

49 Vergleichbar sind die Funde der „Bauperiode 1” und „vor Bauperiode 1” (Herrmann 1996, 

S. 132 ff.), die V. Herrmann 1996, S. 85 ff. ins 13. Jh. datiert.

50 Vogt 1987, S. 192

51 zur Entwicklung der Keramik im 15. und 16. Jh. in WeiBenfels vgl. Herrmann 1996, S. 102-105/107

52 Vogt 1987, S. 150 f., Abb. 119
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