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Ausgangssituation

An der kiinftigen ICE-Trasse Erfurt-Halle-Leipzig warden seit September 1995 archao- 

logische Sondierungen und geophysikalische Kartierungen im Bereich der geplanten 

Unstruttalbriicke durchgefiihrt. 1 Im Verlauf des Winters 1994/95 war bei Feldbegehun- 

gen ein groBflachiges Siedlungsareal der spaten Bronze- und fruhen Eisenzeit entdeckt 

worden, welches hinsichtlich Ausdehnung, Struktur und Erhaltungszustand naher zu 

erschlieBen war. Dabei fuhrte der archaologische Nachweis eines prahistorischen 

Grabenverlaufs (Abb. 1) zu einer Anderung der geophysikalischen MeBkonzeption. 

Diese war anfangs aufgrund mehrerer ausgerodeter Sandsteinplatten auf die wider- 

standsgeoelektrische und geomagnetische Lokalisierung von vermuteten Steinkisten 

zugeschnitten worden.2 Der im Herbst 1996 gelungene Nachweis eines im Trassenbe- 

reich gelegenen Doppelgrabensystems war AnlaB, nur noch die geomagnetischen Kartie

rungen jeweils im Friihjahr und Herbst, zunachst bis Oktober 1998, unter veranderter 

Fragestellung fortzufuhren. Die Qualitat des fortifikatorischen Befundes gestattet es, die 

bisherigen Erkundungsresultate im Sinne eines Arbeitsberichtes vorzulegen.

Morphologische und bodenkundliche Verhaltnisse2

Das Wennunger Grabenwerk befindet sich auf einem von Westen nach Osten zur Unstrut 

geneigtem Flachhang des Finnegebirges. Dieser steigt von 110 m iiHN4 aus der Trias- 

Mulde auf Hbhenlagen zwischen 165 m und 195 m im Siedlungsbereich an. Im Norden 

ist der Flachhang durch das bis zu einer Tiefe von 40 m in den Sandstein eingeschnittene 

Dissautal, einen praelsterkaltzeitlichen Unstrutlauf, natiirlich geschiitzt. Der siidbstliche 

Bereich stbBt an die steil zur Unstrut abfallenden Sandsteinhange mit einer Hbhendiffe- 

renz von 50 m. Der nicht natiirlich geschiitzte Siidwestbereich offnet sich zur sanft 

ansteigenden Hochflache (bis zu 250-260 m iiHN). Der Flachhang wird durch eine mittig 

verlaufende Senke in zwei Hohenriicken geteilt. Der nbrdlich gelegene wird im folgen- 

den als Hohenriicken 1, der siidlich gelegene als Hohenriicken 2 bezeichnet. Geschnitten 

wird die Siedlungsflache durch ein orthogonales Feldwegesystem (Abb. 2).

Fiir den Siedlungsbereich sind LbB-Schwarzerden und fiir die ansteigenden Randberei- 

che LbB-Fahlerden bis Para-Braunerden in einer Boden-Ubersichtskarte grob ausgewie- 

sen.5 Im Untergrund steht mittlerer Buntsandstein an. Die Bodengiite scheint durch 

Kalkentzug stark verringert. Vor diesem Hintergrund gewinnt folgendes Zitat eine neue 

Bedeutung: „Wenige Schritte oberhalb des Dorfes Wennungen liegen dicht an der Kup-
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Abb. 1: Wennungen, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 5. Ubersicht liber den SW-NO-orientierten 

Graben G III wahrend der Ausgrabung im Jahr 1995

ferstraBe da, wo ein Weg ins Dorf hinabgeht, die Schanzen, der Rest einer zum grbBten 

Teile schon abgefahrenen Befestigung. Uber Alter und Zweck dieser Anlage ist gar nichts 

bekannt.“6 Es ist erstens zu vermuten, daB diese Schanzen zum Zwecke der Bodenverbes- 

serung abgefahren wurden und zweitens zu fragen, ob die nachstehend dargestellten 

Befunde und die Fortfuhrung der geomagnetischen Prospektionsarbeiten die Wiederent- 

deckung der Wennunger Schanzen belegen kbnnen.

Geophysikalische Prospektion

Aufgabenstellung

Mit der geomagnetischen Entdeckung des Doppelgrabensystems im Herbst 1996 erga- 

ben sich zwei Hauptfragen, die durch weitere geomagnetische Kartierungen und 

Verdichtungsmessungen (vgl. Abschnitt „EinmeB- und Verpflockungsarbeiten“) sowie 

durch archaologische Sondierungen (Suchschnitte) zu klaren waren:

a) Sind weitere prahistorische Graben durch den Bau der ICE-Trasse gefahrdet?

b) Wie liegen diese Graben zueinander? LaBt sich ein struktureller Zusammenhang 

erkennen?
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Bodenbewirtschaftung und MeBfreiheit

Das MeBgebiet ist offenes Ackerland, das in Richtung WSW-ONO von zwei Feldwegen 

durchquert wird (s. Abb. 2). Der nbrdlich gelegene Feldweg 1 (FW 1, Abb. 2) weist eine 

erhbhte Bbschung in ndrdlicher Richtung auf, die auf Beilage 1 als 7 bis 8 m breites auf- 

gehelltes Band erscheint. Der stidlich gelegene Feldweg wird als FW 2 bezeichnet. Zwei 

Hochspannungsleitungen (max. 220 kV) mit ihren mehr als 20 m hohen Stahlgitterma- 

sten kreuzen SW-NO das MeBgebiet. Wahrend der ersten MeBetappe im Fruhjahr 1996 

lagen die geomagnetisch kartierten Flachen als grobschollige Winterfurche vor. Im Friih- 

jahr 1997 und 1998 waren die Flachen mit Winterweizen bestellt. Im Herbst 1996, 1997 

und 1998 bildeten Winterweizenstoppel, Wintergerstesaat bzw. gerissene Getreidestop- 

pel die Prospektionsflachen.

Auf die geomagnetischen Messungen mit dem MeBgerat FM 367 hatte das elektroma- 

gnetische Feld der Hochspannungsleitungen so gut wie keine Auswirkungen. Von den 

Stahlgittermasten dagegen ging eine betrachtliche magnetische Stbrwirkung aus, die am 

Boden stbrungsfreie Messungen des erdmagnetischen Lokalfeldes lediglich bis zu 

Abstandsentfemungen von etwa 20 m zulieB.

EinmeB- und Verpflockungsarbeiten

Die EinmeBarbeiten sind mit der Totalstation PCS-1 sowie Fluchtstangen und Stahlband- 

rollmaB tiberwiegend von Mitarbeitem des Landesamtes fur Archaologie (LfA), Sttitz- 

punkt Schafstadt, durchgefiihrt worden. Nahezu alle geomagnetisch kartierten Teilflachen 

der Acker waren mehrfach einzumessen und zu verpflocken, da sie zwischenzeitlich land- 

wirtschaftlich genutzt wurdens und sich die geophysikalische Prospektion in Etappen uber 

mehrere Jahre hinzog. Neueinmessungen waren aber auch fur spatere Verdichtungsmes- 

sungen zur beabsichtigten liickenlosen Dokumentation der Hauptgraben und Wiederho- 

lungsmessungen bei zu groBer FM 36-MeBgeratedrift notwendig. Verpflockt wurden 

aneinandergereihte Quadranten von 20 m x 20 m. Halbiert ergaben sie die Einheitsflachen 

von 20 m x 10 m fur geomagnetische MeBnetze („Grids“) bei der Teilflachenkartierung. 

Diese geomagnetischen MeBnetze wurden in das auf den Vermessungspunkten der Deut- 

schen Bahn AG basierende Grabungsnetz eingebunden.9

MeBmethoden, Zeitraume, kartierte Flachen

Das MeBteam des Sachgebietes Geophysik im LfA10 hat bisher in sechs Etappen geoma

gnetische Kartierungen in Wennungen im Zeitraum von Januar 1996 bis Oktober 1998 

durchgefiihrt, sofem es die landwirtschaftlich genutzten Flachen und die Witterungsbe- 

dingungen zulieBen. Bis zum 15.10.1998 waren insgesamt 110.440 m2 Ackerland mit dem 

MeBgerat FM 36 im Schrittempo spezialkartiert worden.11 6 % der geomagnetischen Mes

sungen erfolgten in einem MeBraster von 0,5 m/0,5 m. Auf 3 200 nr Ackerland erfolgten 

auf zwei Teilflachen (Flache A und Flache B auf Beilage 1) unmittelbar siidwestlich des 

Feldweges 1 anfangs auch Kartierungen des elektrischen Bodenwiderstandes mit der MeB- 

apparatur RM 15, um die eingangs erwahnten Steinkisten zu lokalisieren.
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Bearbeitung und Darstellung der geomagnetischen Mebdaten

Mit dem Computerprogramm Geoplot 2.02 von Geoscan Research sind die gemessenen 

Vertikalgradienten Az vom FM 36-Datenlogger auf einen 486er PC gridweise iiberspielt 

und dort weiterverarbeitet worden.12 Unter Einbeziehung der Software Pizazz 4.0 und 

Corel-Photopaint 4.0 erfolgte die Weiterverarbeitung der Compositeflies zu TIF- und 

PCX-Bilddateien unterschiedlichen Formats. Alle Bilddateien sind fur eine mittlere Inten- 

sitatsskala von + 1,80 bis -1,80 nT/m in 13 Graustufen als representative Shade Plots 

erstellt worden.13 Aus etwa 580 Grids wurden so 89 TIF-Files gebildet und aus diesen 

wiederum durch TIF-File-Montagen auf dem PC-Schirm 21 CPX-Files zusammengesetzt, 

die grdbere Grid-Flachenkomplexe reprasentieren. Diese 21 Shade Plots von Teilflachen 

sind mit einem HP Deskjet portable im Mabstab 1:1 000 ausgedruckt und anschliebend zu 

einem Grobplan der Az-Werte (Shade Plot auf Beilage 1) zusammengesetzt worden.14

Um die geomagnetisch kartierten Graben (dokumentierte Gesamtlange bisher 2 720 m) 

in die TK 25 mit Hdhenlinien iibertragen zu kbnnen, war es zunachst erforderlich, fur 640 

Punkte zwischen linear verlaufenden Grabenabschnitten und Eckpunkten der Grid-Teilfla- 

chen die Gaub-Kriiger-Koordinaten (3° Streifensystem 42/83) zu ermitteln, die sich auf das 

Ellipsoid von Krassowski (Datum Pulkowo 1942) beziehen. Anschliebend erfolgte mit 

dem Softwareprogramm Troja ihre Transformation in Gaub-Kriiger-Koordinaten, die dem 

Bessel-Ellipsoid zugrunde liegen und fur neuaufgelegte topographische Karten verbindlich 

sind.15

Beschreibung und Deutung der geomagnetischen Messungen (Abb. 2 und Beilage 1)

Nach den bisherigen Ergebnissen der geomagnetischen Kartierung (Erkundungsstand 

Oktober 1998) kbnnen neun Graben, sieben Grubencluster, eine Grubenreihe, eine 

Lehmentnahmegrube sowie mehrere Ringgraben voneinander unterschieden werden.

Graben G I (Abb. 3)

Es handelt sich um einen etwa 5 m breiten Graben mit dem Richtungsverlauf NNW-SSO 

und einer geomagnetisch kartierten Lange von 795 m (von 900 m, wenn man die Zwi- 

schenstiicke mitrechnet, die nicht kartiert werden konnten). Er ist die zentrale Achse des 

inneren Bewehrungsringes. Im Bereich des nbrdlichen Hbhenriickens zweigen von die- 

sem Befund zwei kleinere Nebengraben (G la und G lb, beide etwa 3,50 m breit) mit 

SW-NO-Orientierung ab, die nach etwa 18 m bzw. 22 m stumpf enden. Der Hauptgraben 

G I schneidet den Feldweg 1 und quert in Hdhe des eingezeichneten bstlichsten Gitter- 

mastes der Hochspannungsleitung das Senkentief, um zunachst in sudsiidbstlicher Rich- 

tung weiterzuverlaufen. Der Seitengraben G Ic (auch etwa 3,50 m breit und ca. 48 m 

lang) schliebt an einer Unterbrechung des Hauptgrabens an und verlauft leicht bogenfbr- 

mig in nordbstlicher Richtung. Parallel hierzu ist uber die Distanz von nur 18 m bis 20 m 

der Nebengraben G Id erkennbar. Nach einer Lucke von 40 m steigt der Hauptgraben 

uber den Feldweg 2 hinweg zum Hbhenriicken 2 auf. Eine veranderte Bodenzusammen- 

setzung durfte die Ursache fur das geomagnetisch modifizierte Mebbild sein. Mbglicher- 

weise war der Graben weniger stark eingetieft bzw. ist in Richtung Stiden durch starke
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Abb. 3: Wennungen, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 5. Graben G I im Luftbild (der Verlauf ist durch 

Pfeile markiert). Der Abstand zwischen den beiden Feldwegen betragt ungefahr 400 m. 

(4735/4473720-5681680, Aufnahme vom 09.06.1997, SW 2213-12)

Erosion nur noch geringmachtig erhalten. Die Grabenbreite ist in diesem Bereich nur 

noch mit einer Starke von ca. 1,5 m bis 2,2 m zu rekonstruieren, das Ende des Grabens 

wirkt im Shade Plot zerfasert.

Graben G II

Der sich von 5 m im Norden auf etwa 1 m Breite im Siidosten verringemde Behind G II 

(westlicher Abstand vom Hauptgraben im Norden 18 m bis 20 m, in Hohe des Feldweges 1 

12 m und am Grabenauslauf im Siidosten etwa 4 m) verlauft liber die kartierte Distanz von 

405 m (455 m) im Bereich des Siidhanges von Hbhenriicken 1 parallel zum Graben G I. 

Vom Schnittpunkt Graben II/Graben III bis zum nach Westen abknickenden Nordende 

von Graben II wirkt dieser eher wie eine Grubenreihe als ein durchgehend geschachteter 

Graben. Nach einer grdBeren Unterbrechung von 50 m lauft Graben II siidlich der Senke 

erneut auf einer Distanz zwischen 7 m und 4 m parallel zum Graben G I.

Graben G III

Dieser durchschnittlich 0,8 m schmale Graben zweigt von Graben G II in siidsiidwestli- 

cher Richtung ab, um nach gut 15 m weiter in siidwestlicher Richtung zu verlaufen. Er 

wurde auf einer Lange von 95 m archaologisch dokumentiert und iiber weitere 105 m
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geophysikalisch nachgewiesen. Nach Queuing von Feldweg 1 ist dieser im geomagneti- 

schen Bild von einer Anomalie iiberpragt. Sein weiterer Verlauf bleibt somit vorerst 

offen.

Graben G IV, Grubenreihe G RI

Es handelt sich um einen Graben von etwa 1,75 m Breite, der aus dem Bereich der Senke 

nach Siidwesten in leichtem Schwung hangaufwarts lauft und nach 55 m mit einem nach 

Siidwesten gerichteten Knick abschlieBt. In 8 m Abstand nach Siidosten verlauft uber ca. 

70 m parallel zu Graben G IV eine grabenartig wirkende Grubenreihe GR I, deren nord- 

bstliches Ende auf das siidliche Teilstiick von Graben G II Bezug nimmt.

Graben G V

Im Kuppenbereich von Hbhenrucken 2 ist dieser SO-NW-orientierte Graben mit unre- 

gelmaBigem Verlauf nur schwach zu erkennen (vgl. auch die Bemerkungen zu Graben 

G I); Lange: ca. 70 m, Breite: ca. 0,80 m.

Graben G VI (Abb. 4)

Graben G VI stellt im Bereich des Nordhanges von Hbhenrucken 1 das Verbindungsstiick zwi- 

schen dem auBeren und inneren Bewehrungsring der Wennunger Anlage dar. Er ist ca. 2,50 m 

breit und bei SW-NO-Orientierung auf einer Lange von 325 m geomagnetisch kartiert.

Graben G VII (Abb. 4)

Der auBere Graben des vorgelagerten Bewehrungsringes konnte bei einer Breite von gut 

3,50 m iiber eine Lange von etwa 410 m geomagnetisch dokumentiert werden. Im Bereich 

des Scheitelpunktes des nbrdlichen Hbhenriickens andert sich die Orientierung von NW- 

SO auf NNW-SSO. Das Teilstiick von der Dissau-Schlucht bis zu diesem Scheitelpunkt 

zeichnet sich durch einen betont geradlinigen Verlauf aus. Vier halbrunde, nach auBen 

gerichtete Wblbungen im geomagnetischen Bild werden als „Bastionen“ gedeutet.16 Im 

Knickpunkt des Grabens, der einen weiten Blick in das Unstruttal gewahrt, liegt die grbBte 

der vier „Bastionen“.

Graben G VIII (Abb. 4)

Paralleler Innengraben zu Graben G VII im siidlichen Bereich von Hbhenrucken 1; der 

Abstand zu dem vorgelagerten Hauptgraben betragt im Mittel 9 m, die Breite ca. 2,0 m 

bei einer Lange von 220 m. Nach archaologischen Luftbildem queren die letztgenannten 

Graben den Feldweg 1 Richtung Siiden.
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Abb. 4: Wennungen, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 5. Graben G VI und G VII im Luftbild (der Ver- 

lauf ist durch Pfeile markiert); (4735/4473610-5681970, Aufnahme vom 07.04.1997, 

SW 2210-36)

Graben G IX

Dieser Graben ist ca. 1,25 m breit und bei SW-NO-Orientierung liber eine Distanz von 

230 m nachgewiesen. Er hebt sich durch seine isolierte Lage und seinen extrem geradli- 

nigen Verlauf deutlich von den bisher vorgestellten Graben ab. Dies lieB anfangs daran 

denken, daB es sich hier mbglicherweise nicht um einen prahistorischen Graben handelt, 

sondem beispielsweise eine Drainageleitung. Die auffallige Beziehung zwischen ostli- 

chem Grabenende und anschlieBendem Grubencluster C VI laBt es jedoch als wahr- 

scheinlich gelten, daB auch dieser Befund in den vorgestellten Gesamtzusammenhang 

einzuordnen ist.

Grubencluster C I-C VII

Deutliche Konzentrationen von Siedlungsgruben konnten iiberwiegend im stidlichen 

Hangbereich von Hdhenriicken 1 festgestellt werden. Nbrdlich von Feldweg 1 liegen die 

Cluster C I, C II und C VII, siidlich des Feldweges die Cluster C III und C V Weitere 

Konzentrationen sind wenig siidlich der Senke auszumachen (C IV und C VI). Man wird 

nicht fehlgehen, wenn man diese Ansammlungen als Teile zweier groBer, zusammenhan- 

gender Siedlungsareale nbrdlich und siidlich der Senke interpret!ert. Deutlich erkennbar 

ist, daB im Bereich zwischen den beiden Wehrlinien und im Umfeld des auBeren Doppel- 

grabens keine signifikante Haufung von Siedlungsbefunden zu konstatieren ist.
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Lehmentnahmegrube L I

Der als LI gekennzeichnete, 8-fbrmige Bereich zwischen den Grabungsschnitten S I und 

S II wurde nach AbschluB der geophysikalischen Prospektion archaologisch untersucht. 

Dabei stellte sich heraus, daB es sich bei diesem Befund um eine Lehmentnahmegrube mit 

AusmaBen von 12 m x 30 m handelt. Sie war maximal bis auf eine Tiefe von 2 m unter 

Gelandeoberkante abgegraben worden.

Ringgraben RI (Abb. 5)

Im Anstieg zum Hohenriicken 2, etwa 118m vom eingetragenen dstlichsten Gittermast (Bei- 

lage 1) und ca. 10 m bis 120 m westlich vom Hauptgraben GI entfemt, zeichnet sich Areal 

RI mit etwa sechs Ringgraben ab. Ihre Durchmesser liegen bei 8 m bis 10 m. Teile von kreis- 

formigen Graben sind durch die landwirtschaftliche Bearbeitung bereits vemichtet. Zu ver- 

mutende Graber innerhalb der Anlagen sind bisher nicht auszumachen. Auf die Lage der 

Ringgraben nimmt augenscheinlich der Verlauf des sudlichen Teils von Graben GII Bezug.

Abb. 5: Wennungen, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 5. Ringgraben R I

Luftbildarchaologische Ergebnisse

Die Erkundung der Fundstelle Wennungen 5 wurde auch mit luftbildarchaologischen 

Mitteln betrieben. So ist die Entdeckung der auBeren Bewehrungslinie Resultat einer 

Befliegung im April 1997.17 Zu erkennen sind in Abb. 4 der auBere Graben G VII und 

ein Teilstiick des Verbindungsgrabens G VI. Die hierauf eingeleitete geomagnetische 

Kartierung des Areals erbrachte den Nachweis der „Bastionen“ am AuBengraben sowie
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den Nachweis des zugehorigen Grabens G VII, welcher im Luftbild nur schwach im 

Bereich des Feldweges zu erkennen ist. Ferner konnte belegt werden, daB der Graben 

G VI die Hauptgraben G I und G VII miteinander verbindet.

Grundsatzlich muB die luftbildarchaologische ErschlieBung des Wennunger Graben- 

werkes verschiedenen erschwerenden Faktoren Rechnung tragen:

1. Der bewegte geologische Untergrund, wie er deutlich in Abbildung 3 zu sehen ist, 

erschwert das Erkennen archaologisch relevanter Strukturen.

2. GroBflachige Fundstellen, die sich uber mehrere Flurstiicke erstrecken, sind niemals nur 

mit einer Getreideart bestellt. Dies hat zur Folge, daB im gesamten Fundstellenareal unter- 

schiedliche Bedingungen fur das Dokumentieren der Siedlungsspuren bestehen (vgl. den 

Verbindungsgraben GVI in Abb. 4). Derweil sich archaologische Befunde aufgrund 

hbherer Standdichte der Pflanzen in Gersten- und Weizenfeldem kontrastreicher abzeich- 

nen, sind die Spuren im Mais nur grob zu fassen. Durch regelmaBige, mehrjahrige Beflie- 

gungen, die versuchen, ein jedes Ackersttick bei giinstigem Bewuchs zu photograph!eren, 

kann diese Unwagbarkeit ausgeglichen werden.

Ungeachtet dieser Erschwemisse bleibt die luftbildarchaologische Prospektion fur die 

Erforschung und Dokumentation der Wennunger Anlage unverzichtbar.

Datierung

Bei der archaologischen Untersuchung des Grabens G III konnte datierendes Scherben- 

material gewonnen werden. Vier ausgewahlte Objekte der spaten Bronze- und frtihen 

Eisenzeit seien vorgestellt.18 Es handelt sich dabei um eine trichterfbrmig ausschwin- 

gende, gerauhte Randscherbe mit Fingemageleindriicken (Abb. 6.1), eine im Bereich des 

Umbuges gebrochene Schale mit Omphalosboden (Abb. 6.2), einen Turbanrand (Abb. 

6.3) und die Randscherbe eines Topfes mit Tichterrand (Abb. 6.4). Letzterer weist eine 

Fingemagelzier auf der Randlippe und auf einer auf der GefaBschulter befmdlichen pla- 

stischen Leiste auf. Oxidierend gebrannt sind die Objekte auf Abb. 6.1 und 6.4, reduzie- 

rend die Tonfragmente auf Abb. 6.2 und 6.3.

Aufgrund der Vielzahl von Graben in Wennungen herrschte anfangs eine gewisse Un- 

sicherheit in der Ubemahme des Datierungsansatzes aus dem Grabungsareal auf die geo- 

physikalischen Befunde. Verschiedene Interpretationsmoglichkeiten wie Drainagen, 

Bachlaufe, Hohlwege, Flurgrenzen und Flursysteme wurden diskutiert. Je starker sich 

das MeBbild jedoch verdichtete, desto deutlicher wurde, daB die Graben aufeinander 

Bezug nehmen und ein komplexes Befestigungssystem erkennen lassen. Auf diesem 

Befund basiert die Ubemahme des spatbronze-/fruheisenzeitlichen Datierungsansatzes 

aus Graben G III auf die gesamte Anlage.

Fragestellungen und Interpretationsansatze

Die bisherigen Ergebnisse der geomagnetischen, archaologischen und luftbildarchaolo- 

gischen Untersuchungen belegen fur die Fundstelle Wennungen 5 eine mehrfach geglie- 

derte, groBflachige, befestigte Siedlung der spaten Bronze- bzw. friihen Eisenzeit.
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Abb. 6: Wennungen, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 5. Graben G III (Bef. 28), Keramik, M. 1:2 

(HK-Nr. 97:404a, 97:434a)
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Das im Norden und Siiden durch Steilhange natiirlich geschiitzte Siedlungsareal wird 

im Osten in Richtung Unstrut durch ein zweifaches, bis zu 900 m langes, annahernd N- 

S-verlaufendes Grabenwerk gesichert. Westwarts, d. h. in Richtung Finneplateau, sind 

bisher keine fortifikatorischen Anlagen bekannt geworden. Da die Hochflache auch 

keine topographischen Zwangspunkte bietet, die die Rekonstruktion einer geschlossenen 

Anlage erlauben, mub die Frage nach Ringwall oder Abschnittsbefestigung beim derzei- 

tigen Kenntnisstand weiter offenbleiben.

Fur die Bedeutung der Siedlung ist ihre Lage an der Kupfer-Wein-Strabe, einer alten 

Handelsverbindung, besonders zu beriicksichtigen.19 Dies wird indirekt durch die vor 

Ort nachgewiesene Schwertproduktion (Fragmente zweier tdnemer Gubformen, Abb. 7), 

die einen Erz- oder Metalltransport voraussetzt, bestatigt. In topographischer Hinsicht ist 

darauf zu verweisen, dab die Unstrutquerung der Kupfer-Wein-Strabe bei Wetzendorf/ 

Karsdorf und ihre anschliebende Weiterfiihrung bis Steigra von dem nbrdlichen Hbhen- 

riicken (Graben G VII, „Bastionen“) der Wennunger Anlage aus leicht iiberschaubar ist.

Ein erster Versuch, anhand der 11 ha groben geomagnetischen Untersuchungsflache mit 

einer maximalen N-S-Ausdehnung von 1 050 m und einer langsten O-W-Ausdehnung von 

910 m auf die mogliche Siedlungsgrdbe zu schlieben, ergibt eine Flache von ca. 95 ha. Ver- 

gleicht man diesen Wert mit der Aufhstung der spatbronze- bis friiheisenzeitlichen Befesti- 

gungen durch J. Herrmann (61 Fundplatze), so wird ersichtlich, dab nur zwei bzw. drei 

Anlagen in etwa eine Grobenordnung erreichen, die vergleichbar ware: namlich einerseits 

die Robtrappe bei Thale, Ldkr. Quedlinburg, mit bis zu 50 ha und andererseits die Siedlun- 

gen auf dem Groben und Kleinen Gleichberg (zusammengenommen) in Siidthuringen mit 

insgesamt ebenfalls 50 ha.20

Grobflachige Siedlungsareale - unabhangig davon, ob sie ganz, nur teilweise oder gar 

nicht befestigt wurden - sind aus dem mitteldeutschen Raum mehrfach bekannt. So hat 

O. Marschall bei Begehungen im Raum Eisleben, Ldkr. Mansfelder Land, wiederholt 

spatbronzezeitliche Fundkonzentrationen von bis zu 100 ha erkannt.21 Durch neue Gra- 

bungen der Bodendenkmalpflege sind weitere Siedlungen bekanntgeworden. Aus dem 

Regierungsbezirk Halle seien beispielweise die Siedlungen von Hohenmolsen-Siid- 

hang22, Ldkr. Weibenfels, und - im Bereich der ICE-Trasse gelegen - Grobers 9 23, Ldkr. 

Saalkreis, genannt. Femerhin wird man nicht fehlgehen, wenn man den Altstadtbereich 

von Merseburg, Ldkr. Merseburg-Querfurt, mit seinen zahlreichen Einzelfundstellen 

hierunter subsumiert.24 Auch die separaten eisenzeitlichen Fundstellen aus dem Norden 

von Halle (Saale) diirften im Sinne eines Siedlungszusammenhanges zu interpretieren 

sein.25 Luftbildarchaologische Befunde sind ebenfalls bekannt. Hier sind nur das Gra

benwerk der jiingeren Eisenzeit von Lausigk, Ldkr. Kothen, mit einer Grobe von 24 ha, 

das komplexe Doppelgrabenwerk von Elsnig, Ldkr. Kothen, und das Grabenwerk von 

Zehbitz, Ldkr. Kothen, anzufuhren.26

Wie diese kurze Auflistung zeigt, sind in den letzten Jahren vermehrt grobflachige 

(> 20 ha), darunter z. T. befestigte Siedlungen aus dem Ubergang von der spaten Bronze

in die friihe Eisenzeit bekanntgeworden. Dies wurde in dem beschriebenen Mabe durch 

zweierlei bedingt:

a) durch Ausgrabungen entlang linearer Eingriffe bzw. im Bereich grober Wohn- und 

Gewerbeansiedlungen sowie

b) durch den verstarkten Einsatz geophysikalischer und luftbildarchaologischer Prospek- 

tionsmethoden.
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Abb. 7: Wennungen, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 5, Bef. 151. Fragmente 

zweier tbnerner SchwertguBformen. M. 1:2 (HK-Nr. 97:299a-302a)

Eine zusammenfassende Sichtung27 dieser Anlagen wird insbesondere den Aspekten 

GrbBe, Struktur und Verteilung verstarkt Rechnung tragen mussen.

Summary

The investigation of the Late Bronze Age to Early Iron Age ditch system of Wennungen, 

District Burgenlandkreis

An extensive defended settlement area dating to the late Bronze Age and early Iron Age 

was investigated archaeologically and geophysically in the area of the planned high 

speed railway line (ICE) between Erfurt-Halle/Leipzig, in the locality of Wennungen 

(Burgenlandkreis District), southern Saxony-Anhalt.
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The site is situated west of the River Unstrut at a height of 165 m - 195 m iiHN (Hohen- 

null - height above water level in Kronstadt). The settlement area is naturally protected to 

the north and south by steep sandstone cliffs up to 50 m high. Eastwards, towards the 

Unstrut, the slope is defended with a complex ditch system. The main axis are two double 

ditches extending up to 1 kilometer in length running approximately north-south.

No boundary has been identified on the west side of the c. 95 hectare settlement. The 

favourable situation on a trade route along the Copper-Wine-Road is of economic impor

tance. This has been archaeologically confirmed through the finds of many sword casting 

moulds that would require the transport of ore or metal.

Ubersetzung: D. Tucker

Anmerkungen

I Jarecki 1997, S. 124 ff.

" Nachgrabungen in ausgewahlten Anomaliebereichen bestatigten diese Vermutung nicht.

3 vergleiche auch die entsprechenden Kapitel in Kugler/Schmidt 1988

4 Die Hohenangabe HN (Petersburger Pegel) erfolgt nach der TK 25-4735 Nebra (Unstrut).

5 Ubersichtskarte der Boden von Sachsen-Anhalt im MaBstab 1:400 000, GLA Halle (Saale) 1995

6 GroBler 1904, S. 157 f.

7 Das einhandig tragbare Fluxgate-Gradiometer FM 36 der Firma Geoscan Research/GB ist ein mag- 

netisches FeldstarkedifferenzmeBgerat vom Typ „F6rstersonde“. Auf S-N-Profilen wurden im 

Schrittempo mit Triggerschaltung „4 samples/m“ die Vertikalgradienten Az des lokalen Erdmagnet- 

feldes in nT/m (Nanotesla pro Meter) gemessen. Dabei hatten die beiden vertikal iibereinander 

angeordneten Sensoren zweier Forstersonden einen Abstand von etwa 0,4 m und 0,9 m zur Erd- 

oberflache.

8 Die Autoren danken an dieser Stelle dem Vorsitzenden der Agrargenossenschaft Nebra, Herm 

C. Fischer, fur sein Verstandnis fiir archaologische und geophysikalische Belange und die zeit- 

weilige Unterstiitzung der Grabungen durch Landwirtschaftstechnik.

9 Die bahneigenen Festpunkte sind nach dem Krassowski-Ellipsoid berechnet, wahrend die vom 

Landesamt fiir Vermessung Sachsen-Anhalt herausgegebenen TK 25 auf das Bessel-Ellipsoid 

Bezug nehmen.

10 Das MeBteam besteht aus dem Diplom-Geophysiker Dr. A. R. Volker und dem Diplom-Agrarin- 

genieur und Techniker G. Virkus.

II Der MeBpunktabstand auf den S-N-Profilen in den Grids parallel zur 20 m langen Seite betrug 

0,25 m, der Profilabstand 0,50 m. Somit entfielen 1 600 Mefipunkte auf eine Grid-Flache von 

20 m x 10 m, also acht MeBpunkte pro m2.

12 Zunachst wurden Grid-Komplexe nach den Grid-Lageplanen geometrisch zu „Meshs“ konfi- 

guriert. Danach sind beziiglich des magnetischen Stbrhintergrundes Grundkorrekturen an ein- 

zelnen Grids der Meshs angebracht und diese Grid-Komplexe als Compositefiles abgespeichert 

worden. Es folgten bestimmte Geoplot-Korrekturverfahren wie u. a. ,,Despiking", „Low Pass", 

,,Deslope“, ,,Zero Mean Traverse".

13 Die Dynamik alter Az-MeBwerte des MeBgebietes erstreckte sich iiber einen Wertebereich von 

etwa ± 6 nT, bedingt durch die relativ hohe magnetische Intensitat der Grofigrabenfiillungen, 

die in den unmagnetischen LoB eingeteuft waren.

14 Der Az-Gesamtplan basiert auf den Grid-Lageplanen und wurde durch G. Virkus im MaBstab 

1:1 000 zusammengeklebt.

15 Die Berechnung der GauB-Kruger-Koordinaten fiir die Knickpunkte der Graben und die Eck- 

punkte der Grid-Teilflachen beziiglich des Krassowski-Ellipsoides und ihre Umrechnung in 

GauB-Kruger-Koordinaten beziiglich des Bessel-Ellipsoides fiihrte G. Virkus durch. Die Inte

gration des Verlaufs der geomagnetisch kartierten und mit einer Strichstarke schematisch aus- 

gewiesenen Graben in die TK 25 mit anschlieBender VergroBerung iibernahm T. Richter, LfA.
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16 Im geomagnetischen Plan treten die vermuteten Bastionen im Graben G VII als schwarze runde 

Flecken mit erhdhter magnetischer Intensitat in Erscheinung.

17 Befliegung durch Dr. R. Schwarz, LfA

18 Eine umfassende Ubersicht zu vergleichbarem Material findet sich in der Arbeit von Wagner 

1992, S. 197-251, Abb. 9-63

19 Bahn 1965 sowie Kugler/Schmidt 1988, S. 34/90

20 Herrmann 1989, S. 107 ff.

21 Marschall 1984 - Marschall 1986

22 Renner 1997

23 Grabung U. Fabesch, LfA (Stiitzpunkt Schafstadt)

24 vgl. die erwahnten Befunde und Funde in den Grabungsberichten von Hornig 1996, S. 242 - 

Kiichenmeister 1997, S. 156 - Schroder 1996, S. 277

25 Kossack 1994, S. 593

26 Schwarz 1997, S. 45 ff. - Schwarz 1997a, S. 322 - Braasch 1996, S. 22

27 zuletzt Simon 1984
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