
14C-Daten zum endneolithischen bis friih- 

bronzezeitlichen Graberfeld von Wetzendorf,

Fundstelle 4, Burgenlandkreis

Helge Jarecki

In den Jahren 1994/1995 wurde ca. 4 km dstlich von Nebra, Burgenlandkreis, (Abb. 1) im 

Rahmen einer Rettungsgrabung auf der ICE-Trasse Erfurt-Halle (Saale)-Leipzig ein Gra- 

berfeldausschnitt des ausgehenden Neolithikums und der friihen Bronzezeit inmitten 

eines ausgedehnten eisenzeitlichen Siedlungsareals ergraben (Jarecki 1998). Die Fund

stelle \Vetzend0rf4 liegt in einer Kleinregion (unteres Unstruttal), aus der bisher keine 

14C-Daten von Graberfeldern bekannt sind (Muller 1999b, 37 Abb. 4). Bei den datierten 

menschlichen Knochen handelt es sich um kurzlebige Proben (Muller 1999b, 32). Insge- 

samt liegen aus den Grabern zehn 14C-Bestimmungen vor1. Mit den hier vorzustellenden 

Befunden und Funden wird die Materialbasis zur Diskussion der Beziehungen zwischen 

Schnurkeramik (SK), Glockenbecherkultur (GK) und Aunjetitzer Kultur (AK) erweitert 

(Behrens 1971; Muller 1989; Neubert 1994)2. Die Notwendigkeit kleinraumiger Untersu- 

chungen als Basis fur das Herausarbeiten regionaler Entwicklungsmuster betonten 

zuletzt Bruchhaus u. a. (2002,103).

Die Graber liegen im Urstromtal der Unstrut siidlich des heutigen Flusslaufes (Abb. 2) 

auf einer flachen Kuppe, die ihre unmittelbare Umgebung nur um 1-1,5 m uberragt. 

Samtliche Graber wurden in die anstehenden Unstrutkiese und -sande eingetieft. Es las- 

sen sich drei Verteilungsschwerpunkte erkennen (Abb. 3). Neben dem singularen Grab 

siidwestlich der Kuppe sind auf der Erhohung zwei Gruppen unterschiedlich klarer Aus- 

pragung mit insgesamt neun Grabern zu erkennen. Teile des keramischen Inventars 

zeigten sich bereits nach dem Anlegen des Baggerplanums3, ca. 0,50 m unter Ackerober- 

flache. Zu diesem Grabungszeitpunkt war noch nicht klar, dass es sich bei den Befunden 

um Graber handelte. Aufgrund der iiberwiegend unregelmabigen Planumsausbildung 

der Verfarbungen wurden diese grabungstechnisch zunachst wie Siedlungsbefunde 

behandelt, d. h. »geschnitten«4. Nach dem Auftauchen erster, im Verband liegender

1 Bei den von J. Muller publizierten Daten handelt es 

sich nur in seltenen Fallen um mehrere Bestim- 

mungen von einem Fundplatz. Ausnahmen mit je 

vier Datierungen sind Bilzingsleben (SK), Hohen

warsleben (AK) und Stotternheim, Stadt Erfurt 

(SK) (Muller 1999b, 8off.).

2 Die Materialbasis in Dresely/Miillerzooi, Furholt

2003 und Muller 1999b ist fiir den mitteldeut-

schen Raum (weitgehend) identisch (Furholt 

2003,42).

3 Das Baggerplanum wurde Ende 1994 hergestellt, 

die manuelle Bearbeitung der Befunde setzte wit- 

terungsbedingt erst im Marz 1995 ein. Nach dem 

Baggerabzug sichtbare Gefafie bzw. Gefafireste 

wurden aus Sicherheitsgrunden bereits im Winter 

1994 geborgen; vgl. Taf. 3,6 und 8,9.10.

4 Daher konnte in Einzelfallen die Position zer- 

scherbter und spater zusammengefiigter Grabge- 

fafie sowie weiterer Beigaben nicht exakt ermittelt 

werden.

tastltut fQr Ur- und Fruhgeschlchte
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Abb. i Lage der Fundstelle Wetzendorf 4 in der Nebra-Lauchaer Talweitung der Unstrut, ca. 50 km siidwest- 

lich von Halle (Saale).

Knochen wurde die Grabungsmethode auf flachiges Abtiefen und Dokumentieren ein- 

zelner Plana umgestellt.

Quellenkritik

Die Wetzendorfer Grabgruben sind in unterschiedlichem Mab durch verschiedene Akti- 

vitaten beeintrachtigt worden. Art und Ausmafi der Stdrungen werden der archaologi- 

schen Bearbeitung vorangestellt. Die Besprechung der Befunde erfolgt unter Einbezie- 

hung der naturwissenschaftlichen Datierung in relativchronologischer Reihenfolge 

(Abb. 4; Taf. 1).
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Abb. 2 Lage des Grabungsschnittes unmittelbar nbrdlich von Wetzendorf. Das Untersuchungsgebiet ist mit 

Punkt-Strich-Linie markiert, die Grabungsflache schwarz (Bildmitte).

Befund 394 (Taf. 2)

Die Steinpackung lag unter der Sohle eines eisenzeitlichen Grubenhauses. Der Tote war 

von einer mehrschichtigen Steinlage bedeckt, so dass die Fundsituation als ungestbrt an- 

zusehen ist.

Befund 163 (Taf. 3)

Die bstliche Grenze von Befund 163 beriihrte in einem schmalen Streifen Befund 164 

(Abb. 5). Eine archaologische Klarung der Stratigraphie war nicht mbglich. Ein Gefafi der 

AK (Taf. 3,6) zeigte sich nach dem Baggerabzug, die darunter liegende Doppelbestattung 

der SK mit vier Gefaben (Taf. 3,2-5) gab keine weiteren Stbrungen zu erkennen.

Befund 774 (Taf. 4)

Grab 774 wurde von Befund 772 geschnitten (Abb. 6). Die Orientierung des Skeletts sowie 

die Lage der Grabgefabe (Taf. 4,2.3) waren zweifelsfrei zu bestimmen. Mbglicherweise war 

die Anzahl der Beigaben - vorausgesetzt, sie lagen nicht am Schadel- urspriinglich hbher.
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Abb. 3 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Feinnivellement des Untersuchungsschnittes mit Grabern 

(Befundnummern) und der unmittelbaren Umgebung mit Hohenangabe HN (Petersburger Pegel).
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Abb. 4 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Relativchronologische Abfolge der Graber 1-10. 

Hellgrau: Doppelbestattungen. Hbhenangabe HN (Petersburger Pegel).
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Abb. 5 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Die Grabgruben 163 (links) und 164 (rechts) sind in Planum 1 

anhand der Bodenverfarbung  nicht zu trennen.

Abb. 6 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Grabstratigraphie der Befunde 774 (Schnurkeramik, im 

Hintergrund) und 772 (Glockenbecherkultur, im Vordergrund).
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Befund 590 (Taf. 5)

Nach dem Baggerabzug wurden die Befundnummern 590 und 591 separat fur zwei 

benachbarte Verfarbungen vergeben. Deren urspriingliche Zusammengehbrigkeit (Grab- 

grube) zeigte sich beim Ausnehmen der Befunde: Grab 590 war durch einen Tiergang 

geteilt worden. Somit konnte die Lage nur eines Gefafies (Taf. 5,5) sicher bestimmt wer- 

den. Die Zugehbrigkeit der iibrigen Funde (Kanne, durchlochte Tonscheibe, durchlochte 

Muschelscheiben; Taf. 5,2-4) zu dem Grab ist zweifelsfrei.

Befund 164 (Taf. 6)

Die westliche Grenze von Befund 164 beruhrt in einem schmalen Streifen Befund 163 

(Abb. 5). Eine archaologische Klarung der Stratigraphie war nicht mbglich. Die Skelett- 

reste aus Befund 164 waren nur noch rudimentar erhalten. Die Entstehung dieses Be- 

fundbildes muss offen bleiben5. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Lage von Schiissel 

und Henkeltopf (Taf. 6,3.4) den Eindruck erweckte, urspriinglich zu sein. Die Deponie- 

rung von Grabbeigaben am Rumpf ist in der AK bekannt (Fischer 1956,176). Die origi

nale Lage eines durchlochten Tierzahnes (Taf. 6,2) war nicht mehr zu bestimmen.

Befund 772 (Taf. 6)

Grab 772 schnitt Befund 774 (Abb. 6). Die Funduberlieferung hat zwei Aspekte zu be- 

rucksichtigen: ungestbrte Situationen (Lage des Glockenbechers und der Silices; Abb. 7) 

und gestbrte Situationen (fehlende FuRknochen, verlagertes Schadelfragment im FuRbe- 

reich). Ferner stammen aus dem Grab wenige Scherben sowie Reste gebrannten Lehmes. 

Die urspriingliche Zugehbrigkeit der funf Muscheln (Taf. 6,8) ist ebenso unsicher wie 

der Fund eines ovalen, durchscheinenden Kieselsteines6.

Befund 589 (Taf. 7)

Die Dokumentation des Skelettes zeigt neben gestbrten Bereichen (Rumpf) auch Situa

tionen, in denen eine grbRere Anzahl kleiner Knochen (Hand, FuR) unverandert erhalten 

blieb. Eine Amphore (Taf. 7,4), welche ca. 0,60-0,70 m west-nordwestlich des Toten in 

einem Tiergang lag, ist nachweislich durch Wiihltiere dorthin verschleppt worden und 

gehbrt sicher zur urspriinglichen Ausstattung des Toten. Anhand von Rand-, Wand- und 

Bodenscherben ist ein zweites GrabgefaR (Taf. 7,2) zeichnerisch zu rekonstruieren. Bei 

der verzierten Wandscherbe (Taf. 7,3) und dem Spinnwirtelbruchstiick (Taf. 7,5) diirfte 

es sich tendenziell um verschleppte Objekte handeln. Aus der Grubenfiillung und dem 

unmittelbar benachbarten Tierbau (Bef. 766) stammen weitere Scherben, Silices und 

Steinfragmente.

5 Nach Befundung im Gelande unterschieden sich 6 Dieser wurde beim Anlegen von Zwischenpla- 

die Bodenverhaltnisse (und damit die Erhaltungs- num 2 geborgen, stammt also nicht aus der

bedingungen fur Knochen) in den Grabern 163 Grabgrubenverfiillung. Ohne Fundzeichnung.

und 164 nicht voneinander.
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Abb. 7 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Befund 772, Lage der Flintabschlage (1) und des Glocken- 

bechers (2) in situ.

Befund 769 (Taf. 7,6)

Beigabenlose Bestattung. Keine erkennbaren Stbrungen.

Befund 768 (Taf. 7,7)

Beigabenlose Bestattung. Im FuRbereich schliebt eine eisenzeitliche Siedlungsgrube (Bef. 

770) an. Der Fund einer Bodenansatzscherbe diirfte eingeschleppt sein.

Befund 162 (Taf. 8)

Nach Baggerabzug zeigten sich zwei, z.T. zerscherbte Aunjetitzer Gefabe (Taf. 8,9.10) 

sowie das Unterteil eines dritten Gefahes (Taf. 8,8). Darunter kam beim manuellen 

Bodenabtrag ein Erwachsener zum Vorschein, unter dem wiederum ein Kind lag (Abb. 8). 

Die Fundsituation zweier schnurkeramischer Grabgefafie (Taf. 8,11.12) war sicher zu 

bestimmen. Daneben lagen Reste eines Kettenschmucks (Abb. 9-10; Taf. 8,3-7).

Bis auf die Steinpackung 394 und Befund 769 blieb kein Grab von Stbrungen ver- 

schont. Nachtragliche menschliche Aktivitaten sind in den Grabern 162,163 und 774 

nachzuweisen: die iilteren schnurkeramischen Beigabenensembles wirken in sich 

homogen. Auch die Grabfunde in den Befunden 590 und 772 erwecken trotz der Tier- 

wiihlereien -bezogen auf die jeweilige Kultur- einen in sich geschlossenen Eindruck. 

Es diirfte kein Zufall sein, dass jenes Grab (Bef. 589), welches in unmittelbarer Nachbar-
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Abb. 8 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Befund 162, das unvollstandig erhaltene erwachsene Indivi- 

duum (1) liegt uber dem Kind (2). Weiterhin sind die Grabbeigaben Amphore (3) und Becher (4) zu erkennen.

schaft eines Tierbaues lag, den grbEten Anted an (verschleppten) Einzelfunden enthielt. 

Eine Rekonstruktion der urspriinglichen Beigaben ist mbglich. Die keramischen Funde 

aus Grab 164 ergeben hinsichtlich Anzahl, Typologie und Lage einen originalen Ein 

druck, gleichwohl erweckt das Verteilungsbild der Knochen ein unsortiertes Bild. Dies 

kann sowohl auf ein zeitlich variables Auflbsen der Knochen in dem Sand- und Kiesbo- 

den, wie auf Wiihlereien oder menschliche Grabstorungen zuruckzufiihren sein. Fur die 

letzteren Deutungen konnten jedoch keine archaologischen Belege beobachtet werden.

Graber (Bau, Belegung, Ausrichtung)

Unter den insgesamt zehn Grabern befand sich eine Steinpackung (Bef. 394). Diese lag 

randlich unter dem eisenzeitlichen Grubenhaus Befund 392, ihre Entfernung zu den iibri- 

gen Grabgruppen betrug ca. 30 m bzw. 45 m. Eine Grube mit trichterfbrmigen Flanken lag 

unter der Steinpackung. Mit einem Wert von 0,90 m unter Planum 1 handelt es sich um 

das mit Abstand tiefste Grab in Wetzendorf. Auf dem Rumpf des Toten lag der grbhte 

Stein (ca. 0,70 m x 0,40 m) des Grabes. Hervorzuheben ist, dass die Knie des Toten sorgfal- 

tig mit einer Steinplatte unterlagert waren (Taf. 2,2). Die Sandsteine sind entweder in 1 km 

siidlicher Entfernung (Dissauschlucht) oder in 1,5 km westlicher Entfernung (Katzelanger) 

gebrochen worden. Bei den neun ribrigen Grabgruben konnten weder steinerne Einbauten 

noch andere konstruktive Merkmale, etwa in Gestalt von Bodenverfarbungen, festgestellt 

werden. Ihre Tiefe iiberschritt 0,50 m unter Planum 1 nicht. Ihre Formgebung im Planum
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Abb. 9 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Befund 162. Auf der Innenseite der Muschel sind durch- 

bohrte Muschelscheiben und Tierzahne zu erkennen. Lange der Muschel 5,8 cm.

ist iiberwiegend als (lang-) oval zu beschreiben, in keinem Fall war sie betont langrecht- 

eckig. Der kiirzeste Abstand der zwei Grabgruppen zueinander betragt ca. 12 m.

Aus den insgesamt zehn Grabern stammen 14 Individuen. Die intentionellen7 Dop- 

pelbestattungen konzentrieren sich in der dstlichen Grabergruppe. Befund 163 enthielt 

die vollstandigen Skelette von zwei hintereinander liegenden Individuen mit Blick nach 

OSO. Der im Westteil der Grabgrube befindliche Tote wurde zuerst niedergelegt. Im 

Unterschied zu einer Reihe weiterer Doppelbestattungen mit gleichgerichteten Hockern 

(Fischer 1956,136) lagen bier je ein rechter und ein linker Hocker vor. Die gestorten Skelett- 

reste von Befund 164 sind zwei Individuen zuzuweisen.

Befund 162 erfordert einen langeren Kommentar. In diesem Grab lagen ein Erwachse- 

ner und ein Kind. Selten ist die Anordnung der Toten: linker und rechter Hocker iiber- 

einander, beide mit Blick nach Suden. Ein nahezu deckungsgleicher Befund ist vom 

Huthberg in Wallendorf bekannt (Matthias 1982,195). Haufiger sind jedoch gleichge- 

richtete Bestattungen mit dem Kind vor dem Erwachsenen8. Nach Fischer (1956, 137^;

7 Durch das Adjektiv intentionell wird der Unter

schied zu dem unsicheren Befund 772 betont.

8 Daneben sind folgende Lagebeziige bekannt: Kind

und Erwachsener sehen sich an, Kind im Schof>, 

Kind auf Fiifien, Kind an der Brust (Fischer 1956, 

239)-
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Abb. 10 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Befund 162. Weitere Bestandteile der Kette: mit dem 

Erdreich verbackene Canidenzahne.

181; 238f.) sind Doppelbestattungen von Erwachsenen und Kindern seit dem Friihneo- 

lithikum bekannt, im Endneolithikum und der beginnenden Friihbronzezeit jedoch 

besonders haufig. Das ausgesprochen spate 14C-Datum fur Befund 162 (s.u.) weckt auf- 

grund der ebenfalls aus diesem Grab stammenden Aunjetitzer GefaEe den Verdacht, 

dass mdglicherweise ein Knochen datiert wurde, der zu der zu vermutenden AK-Bestat- 

tung gehdren kdnnte. Es ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass der Grabungsbefund 

keine Belege fur das Vorhandensein einer AK-Kdrperbestattung erbrachte. Dies schliebt 

jedoch nicht aus, dass -sofern eine solche einmal vorhanden war - einzelne Knochen 

(-fragmente) sich in der Fiillerde von Grab 162 befanden. Abschliebende Klarheit kdnnte 

hier nur eine konsequente 14C-Datierung aller vorhandenen Knochen erbringen. Im vor- 

liegenden Fall wurde das proximale Diaphysenfragment der rechten Tibia eines Erwach

senen datiert. Die Diskussion dieses Befundes ware unvollstandig, ohne Hinweise auf 

weitere synkretistische Grabverbande im mitteldeutschen Raum zu geben (vgl. Fischer 

1953). Hierzu gehdren ein S-N ausgerichtetes Grab (SK) mit zwei Kinderschadeln aus 

Kirchscheidungen (Fischer 1956,137) und eine gleichgerichtete AK-Nachbestattung 

tiber einem S-N bestatteten Schnurkeramiker aus Gunthersdorf (Fischer 1956, 239; Neu- 

bert 1994, Taf. 2,4). In Weimar-West wurde ein schnurkeramisches Kind entgegen dem 

Erwachsenen niedergelegt (Fischer 1956,137). Aus Arnstadt sind zwei linke Kinder- 

hocker der AK bekannt, die zusammen mit dem rechten Hocker eines Erwachsenen 

bestattet wurden (Fischer 1956, 174). Aus der Tatsache, dass nach Fischer (1956, i8iff.) 

etagenartig iibereinander gelagerte Tote ein typisches Phanomen der AK in Mittel- 

deutschland sind, kdnnte bei dem vorliegenden Grab 162 ein (schwacher) Einfluss der AK 

abgelesen werden. Bei dem Wetzendorfer Grab diirfte es sich um eine Doppelbestattung 

und keine Nachbestattung handeln. Weitere iibereinander liegende Bestattungen der AK 

sind mehrfach in Nohra belegt, kommen aber auch andernorts vor, so in Beichlingen.
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Befund yy2 enthielt ein isoliertes Schadelbruchstiick. Dies lag zu Fiifien des Toten 

und ist nachweislich durch ein Wiihltier (Tiergang im archaologischen Behind) dorthin 

verschleppt worden. Die urspriingliche Zugehdrigkeit zu dem Grab bleibt fraglich.

Die Ausrichtung der Skelette bzw. Grabgruben zeigt, bezogen auf die Haupthimmels- 

achsen9, ein leichtes Ubergewicht der N-S (yx) vor den W-0 (5X) ausgerichteten Grabern 

bzw. Toten10. Bei genauerer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass die exakte Aus

richtung an den Haupthimmelsachsen mehrfach leicht verdreht ist. Dies gilt fur die 

Toten aus den Grabern 394 (nach WSW-ONO), 163 (2x nach NNO-SSW), yy4 (nach 

ONO-WSW), 590 (nach WSW-ONO) und 164 (nach NNW-SSO). Die fiinf »verdrehten« 

Grabgruben enthalten dreimal Bestattungen mit schnurkeramischen Beigaben 

(Bef. 163, yy4, 590). Dieser Befund bestatigt die u. a. von Bruchhaus u. a. (2002,105) 

gemachte Beobachtung, dass die vermeintlich strenge W-O-Orientierung in der SK for- 

schungsgeschichtlich durch ungenaue Angaben bei Altbefunden vorgetauscht wird. 

Damit entfallt zugleich die Grundlage fur eine von Fischer (1956,121) postulierte regio

nale Besonderheit des unteren Unstruttales: das gehaufte Vorkommen von SW-NO aus

gerichteten Bestattungen. Nach Fischer (1956,136) konzentrieren sich die schnurkera

mischen Doppelbestattungen von Erwachsenen im Unstrutmiindungsgebiet und 

nbrdlich davon. Die Wetzendorfer Graber kbnnen diesem Befund nicht ohne weiteres hin- 

zugefiigt werden, da es sich hier um Kinder bzw. Kinder und Erwachsene handelt 

(Bef. 162,163; siehe auch Abschnitte »Beigaben« und »Anthropologie«).

Grbfite Einzelgruppe stellen in Wetzendorf die mit dem Schadel im Siiden bestatteten 

rechten Hocker dar (3x5 Bef. 589, y68,76g). Die Uberschneidung der SK-GK-Graber 

yy4/yy2 ist eines der wenigen Beispiele fur eindeutige, endneolithische Grabstratigra- 

phien im mitteldeutschen Raum (Wiechmann 1995,104).

Beigaben Schnurkeramik (SK)

Drei der zehn Grabgruben waren beigabenlos (Bef. 394,768,76g). Schnurkeramische 

Amphoren, soweit erkennbar mit kurzem Trichterhals, zeigten sich bei sechs Bestattun

gen (rechte und linke Hocker) und waren immer mit weiteren Funden vergesellschaftet. 

Hier lasst sich insgesamt dreimal die Standardausstattung (Fischer 1956,124) von 

Amphore und Becher als ausschliehliche Grabbeigabe nachweisen (Bef. 163, Individuum 

1 und 2; Bef. 774). Wahrscheinlich kann auch bei Befund 162 von einer solchen kerami- 

schen Primarausstattung des Grabes ausgegangen werden (s.o.). In zwei Fallen ist die 

Verteilung Becher zu Haupten und Amphore zu FiiEen zu belegen (Bef. 163, Individuum 

1 und 2), einmal Becher und Amphore am Schadel (Bef. 774). Die Becher weisen einen 

hohen Hals bzw. einen kurzen Trichterhals auf. Ansonsten sind die Amphoren mit ande- 

ren Gefahformen (Topf Bef. 589, Kanne Bef. 590) und bzw. oder Schmuckfunden 

(Bef. 162, 590) vergesellschaftet. Die vorliegenden Verzierungen wie keilfbrmige Ein-

9 D.h. N-S und W-O.

10 Die Differenz von zwei zu den insgesamt 14 Indi- 

viduen ergibt sich aus der Tatsache, dass bei dem 

gestbrten Grab 164 die Orientierung der Grube, 

nicht jedoch die gestbrten Knochen der zwei Indi-

viduen, gezahlt wurden. Der isolierte Schadel aus 

Befund 774 fand keine Beriicksichtigung. Vorlie- 

gende Zuweisung differenziert nicht nach der 

Lage des Schadels.
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stichreihen, ein- und zweizeilige Schnurreihen, hangende Schnurbiindel und hangende 

Tannenzweigornamente, z.T. kombiniert, fiigen sich in das bekannte Bild ein. Knubben 

sind selten (Bef. 774) an schnurkeramischen GefaEen nachzuweisen. Bei einer reich ver- 

zierten Amphore aus Freyburg finden sie sich allerdings nicht auf dem Bauch, sondern 

am GefaEhals (Matthias 1974, Taf. 46,8).

Zu den Bestandteilen des Kettenschmuckes gehbren kleine durchbohrte Muschel- 

scheiben (Bef. 162,590) und durchbohrte Tierzahne (Bef. 162,164). Singular ist die 

durchbohrte Tonscheibe aus Befund 590. Funktional und asthetisch diirfte sie eine Ent- 

sprechung in den unverzierten, einfach durchbohrten Muschelknbpfen (z. B. Matthias 

1982, Taf. 16,9; Taf. 62,7.8) bzw. der durchbohrten Tonperle aus Erdeborn (Matthias 

1974, Taf. 43,4)11 finden. Eine GrbEenbeziehung, wie sie das Verhaltnis von durchbohr- 

ter Tonscheibe und kleinen Muschelringen in Befund 590 kennzeichnet, ist auch fiir das 

Collier aus Befund 162 vorhanden. Aufgrund der recht geringen Anzahl von Tierzahnen 

diirfte es eher als Canidenkette denn als Fransenkette angesprochen werden12. Zu den 

nicht sehr haufigen Vergleichsfunden13 der durchlochten und mit kreuzfbrmig angeord- 

netem Kreisaugenmuster verzierten Muschel gehbren u. a. Objekte aus Artern (Mat

thias 1974, Taf. 7,5.6), Bedra (Matthias 1982, Taf. 2,6), Halle-Mbtzlich (Matthias 1982, 

Taf. 46,8), Schafstadt (Matthias 1982, Taf. 105,3.4), Schraplau (Matthias 1974, Taf. 114,8) 

und Uichteritz (Matthias 1982, Taf. 112,12). Sofern Spinnwirtel -wie in Befund 589- 

vorliegen, ist die ursprilngliche Zusammengehbrigkeit fraglich bzw. unwahrscheinlich. 

Gleiches gilt fiir Befunde aus Quenstedt. Von drei Grabern mit sechs Spinnwirteln wur- 

den nur zwei Objekte aus Grab 9 als intentionelle Beigabe eingestuft (Behrens/Schrbter 

1980,149).

Beigaben Glockenbecherkultur (GK)

Der Glockenbecher aus Grab 772 ist in der regionaltypischen Art und Weise durch zwei 

gleichlaufende verzierte Zonen im Hals-Schulter-Bereich und auf dem Bauch ornamen- 

tiert. Im Rahmen einer Neubearbeitung der mitteldeutschen Glockenbecherkultur wird 

dieses GefaE als »Typ Wetzendorf« definiert14. Die zwei Silexabschlage diirfte der Tote 

urspriinglich in einem organischen Behaltnis mit sich gefiihrt haben, das er um das Hand- 

gelenk geschlungen trug. Das Vorkommen von fiinf Muscheln der Art corbicula flumina- 

lis15 in Grab 772 kbnnte, sofern nicht durch Wiihltiere eingeschleppt, Hinweise auf die 

geistige Vorstellungswelt der GK geben16.

11 Mbglicherweise handelt es sich hierbei um einen 

Spinnwirtel (Matthias 1974, 106).

12 Zur Unterscheidung dieser beiden Gattungen 

Fischer (1956,1326). In Ausnahmefallen kann die 

Lage des Schmuckes der Fundsituation entnom- 

men werden, z. B. Armketten aus Quenstedt, 

Grab 12 (Behrens/Schrbter 1980,146).

13 Innenverzierte Muscheln wie beispielsweise aus

Kalbsrieth (Matthias 1974, Taf. 68,11) werden

nicht beriicksichtigt.

14 Freundl. Mitt. Dr. A. Hille (LDA). Aus diesem 

Grunde wird auf weiterfiihrende typlogische 

Erbrterungen verzichtet. Vgl. A. Hille, Die 

Glockenbecherkultur in Mitteldeutschland. Diss, 

phil. Martin-Luther Universitat Halle-Wittenberg 

(Unpubk, 2006).

15 Bestimmung Dr. S. Clasen (LDA).

16 Zu Muschelfunden in der GK vgl. Fischer 1956, 167.
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Beigaben und weitere Funde der Aunjetitzer Kultur (AK)

Die Keramik der GK und der AK weist, abgesehen von den kulturtypischen Leitformen 

wie Glockenbecher, FuEchenschale und Aunjetitzer Tasse, eine formenkundliche Ver- 

zahnung auf.

Die typologische Einordnung des GefaEes aus Befund 164 (Taf. 6,3) ist nicht ganz ein- 

fach. DefinitionsgemaE handelt es sich um einen Krug der Form 6P (Zich 1996, 131, Taf. 

67), eine Ansprache als Tasse 2G7 oder Henkeltopf Typ 3G iiberzeugt nicht. Vergleichs- 

funde zu dieser Form treten verstarkt in NW-Bbhmen auf. Die Schiissel (Taf. 6,4) mit den 

drei Handhaben ist aufgrund ihrer graurbtlichen Farbung der AK zuzuordnen17. Inner- 

halb der Griffleistenschtisseln gehbrt das GefaE der Gruppe mit kalottenfdrmigem Profil 

an (Typ4 B, Variante 3: Zich 1996,93f-)-

Aus Befund r63 stammt eine kugelbauchige Tasse, deren Henkelstiimpfe sorgfaltig 

nachpoliert worden sind (Taf. 3,6)18. Die Tasse weist einige Besonderheiten auf. Das hori

zontale Rillenband befindet sich auf dem GefaEbauch und liegt damit - im Gegensatz zu 

den anderen Tassen der Form 2 G Variante 1-3 (Zich 1996, 64) - unterhalb der vom Hen

kel iiberspannten Zone. Der Henkel sitzt fur eine Aunjetitzer Tasse ausgesprochen hoch, 

der untere Henkelansatz liegt fiber dem GefaEbauch. Dieses Phanomen ist in der AK 

zwar bekannt, aber nicht besonders haufig zu beobachten, so z.B. bei Typ 2 Gr nach 

B.Zich. Ungeachtet der GefaEverzierung (Zuordnung zu Tassentyp 2 G 1—3) kbnnte 

allein aufgrund der Profilierung auch eine Zuordnung in die Gruppe 2 G 9 (Zich 1996, 

Taf. 59) erfolgen. Dies ist durch den extrem kurzen GefaEhals bedingt, der in dieser 

Gruppe am ehesten Entsprechungen findet. Bei den verzierten kugelbauchigen Tassen 

sind die GefaEhalse langer ausgepragt.

Weitere Aunjetitzer GefaEe stammen aus Befund 162. Das GefaE auf Tafel 8,10 ist 

typologisch als Henkeltopf Typ 3 F anzusprechen. Im mitteldeutschen Fundmaterial lie

gen nur wenige Vergleichsstiicke vor, haufiger vertreten sind sie in Nordwestbbhmen 

(Zich 1996, 87). Daneben tritt ein Becher mit langs orientiertem Henkel (Taf. 8,9). Auf

grund der schwach s-fbrmigen Profilierung ware das GefaE der Sonderform 8 M nach 

Zich (1996,156) zuzuordnen. Die Handhabe begriindet jedoch die Einteilung in die 

Gruppe der Becher mit Querhenkel (Typ 8 S: Zich 1996,158). In wenigen Fallen lassen 

sich Kontakte zwischen der SK und der AK anhand des langs orientierten Henkels, einer 

typischen Verzierung der AK, erschlieEen: schnurverzierte GefaEe mit Querhenkel lie

gen aus Magdeburg-Sudenburg (Muller 1989,284 Abb. 1,6), Halle-Nietleben (Matthias 

1982, Taf. 48,3) und Kreutzen bei Altenburg vor (Weise 1972, 63 Abb. 5,2).

Die drei letztgenannten Wetzendorfer GefaEe stammen aus schnurkeramischen Gra- 

bern. Ihnen zuzuordnende Skelette oder noch im anatomischen Verband befindliche 

Teilskelette konnten wahrend der Ausgrabung nicht beobachtet werden. Desgleichen 

zeigten sich beim Schlammen der GefaEinhalte keine Knochen. Dieser Befund weicht 

von dem bekannten Bild der mitteldeutschen, friihbronzezeitlichen Pithosbestattungen 

ab (Fischer 1956,184; 242). Somit bleiben zur Erklarung zwei Mbglichkeiten. Erstens: 

Ehemals vorhandene AK-Korperbestattungen sind vollstandig ausgepfliigt bzw. soweit

17 Zur Frage des sog. »Aunjetitzbraun« vgl. Schunke 18 Zur Frage einer kultischen Deutung des Nach-

2000,37 (Band 1), Taf. 72a/b (Band 2). Entspre- polierens Weise 1972,64.

chende Formen werden bei Zich 1996 als

Schiisseln gefiihrt.
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Abb. 11 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Ohne Befund: 1 Napf, 2 Aunjetitzer Tasse. M. 1:2.

zerstbrt, dass im archaologischen Befund kein diesbeziiglicher Hinweis mehr zu erken- 

nen ist. Zweitens: Die AK-Gefahdeponierungen kennzeichnen eine symbolische »Inbe- 

sitznahme« alterer Graber. Das Adjektiv symbolisch ist fiir diese Unterscheidung konsti- 

tutiv. Eine »physische Inbesitznahme« ware mit einer Nachbestattung gleichzusetzen 

(Skelett und Beigaben).

Weitere Belege fiir die Nutzung des Graberfeldes durch Angehbrige der AK liegen 

vor. Hierzu zahlt ein rotbrauner Napf (Abb. 11,1; Typ 10 G 2 nach Zich 1996, 168), der 

beim Baggerabtrag des Oberbodens zusammen mit einigen Knochen eines jugendlichen 

Individuums (= Nr. 15) zu Tage kam. Die bisher genannten GefaEe datieren in die Friih- 

phase (Stufe i und 2) der AK. 1999 wurden Fragmente einer Aunjetitzer Tasse (Abb. 11,2) 

bei einer Feldbegehung geborgen19. Diese Tasse weist typische Merkmale der mitteldeut- 

schen Formen auf. Hierzu ziihlen erstens, dass die Miindung kleiner ist als der Umbruch 

und zweitens das an bbhmischen Beispielen gemessene, vergleichsweise niedrige Ober- 

teil. Andererseits fiigt die Tasse sich dem bekannten Typenspektrum nicht ohne weite- 

res ein. Dies wird besonders deutlich bei der Berechnung der Indices m20 und w21. Auf- 

grund der bruchstiickhaften Erhaltung werden folgende Maximalwerte zugrunde gelegt: 

Durchmesser Miindung 10,4-10,6 cm, Durchmesser Umbruch 13,0-14,0 cm, Hbhe 

6,4-7,0 cm. Daraus ergeben sich folgende Spannbreiten fiir die Werte m: 0,74-0,81 cm 

und w: 0,48-0,53 cm22. Bei Beriicksichtigung des Wertes m liehe sich die Wetzendorfer 

Tasse dem Typ 1 A 1 zuordnen, der Wert w sprache eher dafiir, die Tasse dem Typ 1 C 1 

anzuschliehen23. Die starke Einziehung des Unterteils ist am ehesten mit siidlichen Ein- 

fliissen zu erklaren (Zich 1996,48). Eine jiingere chronologische Stellung der scharf pro- 

filierten Tassen (hier: Stufe 3 bzw. 4) innerhalb der AK postulieren neben Zich (1996, 270 f., 

bes. 276; Beilage 8) auch Bartelheim (1998,15; 181) und Lauermann (2003, 587; 613), zur 

kontroversen Diskussion vergleiche Muller (1999b, 69ff.). Der Wetzendorfer Oberflii-

19 Durch den ehrenamtlich Beauftragten G. Pie aus 

Karsdorf, vgl. Ortsakte Wetzendorf, 101 im Archiv 

des LDA.

20 M = Miindungsdurchmesser : Umbruch-

durchmesser.

21 W = Hohe : Umbruchdurchmesser.

22 Vgl. Zich 1996,46 f. Abb. i und 2.

23 Nach Zich (1996, 52) sind die Tassen des Typs 1C 

durch einen Wert w < 0,6 gekennzeichnet. Die 

Zuordnung zur Variante 1 erfolgt aufgrund eines 

Wertes m, der unter 1 liegt.
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chenfund belegt, dass die Zerstdrung der nicht gegrabenen Friedhofsareale durch die 

Beackerung unwiderruflich eingesetzt hat24.

Kulturelle Zugehbrigkeiten

Die kulturelle Zuweisung der Graber erfolgt nach dem von Fischer (1956) entwickelten 

Schema. Neuere Untersuchungen (Hummel 2000), welche die Allgemeingiiltigkeit dieses 

Musters (teilweise) in Frage stellen, werden unterschiedlich bewertet (Bruchhaus u. a. 2002).

In drei Fallen, in denen die Orientierung (grob W-O) einen schnurkeramischen Zu- 

sammenhang belegt, kann dies durch entsprechende Grabfunde bestatigt werden (Bef. 

462,590,774). Schnurkeramische Beigaben finden sich auch in dem NNO-SSW ausge- 

richteten Doppelgrab 16325 und in dem streng N-S ausgerichteten Grab 589. In Quern 

stedt sind aus der N-S ausgerichteten Grabgrube 10 ebenfalls SK-Beigaben bekannt (Beh

rens/ Schrbter 1980,144), ahnliches gilt fur ein Grab aus Orlamunde (Muller 1989, 286)26.

Unter den S-N Bestattungen scheiden nach Fischer (1956, 174) linke Hocker fur die 

AK aus bzw. sind sehr unwahrscheinlich27. Die Zugehdrigkeit zur GK fur Befund 772 

wird doppelt bestatigt durch die Lage des Toten und den Fund eines eponymen Bechers. 

In diesem Sinne ergibt sich weiterhin, dass die beigabenlosen Befunde 768 und 769 

sowohl der GK als auch der AK zugewiesen werden kbnnen. Bei dem alt gestbrten 

Befund 164 (N-S ausgerichtet) belegen die Funde eindeutig die Zugehdrigkeit zur AK.

Anthropologie28

Fur die Besprechung werden im Folgenden lediglich die sicheren Bestimmungen heran- 

gezogen, auf eine prozentuale Darstellung der Ergebnisse wird angesichts der geringen 

Gesamtmenge verzichtet. Die anthropologische Untersuchung der Skelettreste ergibt, 

dass nur bei einem ausgesprochen geringen Anted eine sichere Geschlechtsbestimmung 

moglich ist. So kbnnen kaum weiterfiihrende Aspekte betrachtet werden. Fur Befund 

772 weisen Anthropologie und Archaologie ein identisches Ergebnis auf, da in der GK 

die linke Hocklage (N-S-Orientierung) als typisch mannlich gilt. Fur Befund 590 ist eine 

archaologische Diskrepanz festzustellen: die Lage (rechter Hocker, SK) spricht fur ein 

mannliches Individuum, die Beigabe (durchbohrter Muschelschmuck) fur ein weibli- 

ches Individuum (Fischer 1956,131; 136).

Die Alterszusammensetzung zeigt eine deutliche Zweiteilung in kindliche Individuen 

und Erwachsene, wobei Neonaten, juvenile und senile Individuen fehlen. Auf den Gra- 

berfeldern von Schafstadt (Hummel 2000, 29) und Quenstedt (Bruchhaus u. a. 2002,104) 

liegen vergleichbare Verhaltnisse vor.

24 Zu methodischen Aspekten der Fundstellener- 

haltungbzw. -zerstdrung vgl. Jarecki2002.

25 Anzuschliefien sind zwei SSW-NNO orientierte 

Graber (12, 13) mit schnurkeramischen Beigaben 

aus Quenstedt (Behrens/Schrdter 1980,146).

26 Allgemein zum Phanomen der N-S Bestattungen

in der SK vgl. Fischer 1956,121.

27 Zu Abweichungen von der primaren Orientierung 

der Toten im Endneolithikum vgl. Fischer 1956, 

164 (GK), 174 (AK); Muller 1980,45; 48;

Muller 1989, 282; 286.

28 Dr. R. Schafberg (LDA) mdchte ich fur die anthro

pologische Bestimmung der Skelettreste danken.
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In der Forschungsgeschichte spielt(e) der anthropologische Habitus der GK eine 

besondere Rolle (Behrens 1973,157; Gerhardt 1953). Der plan-occipitale Kopf ist in Wet- 

zendorf zweimal nachgewiesen. Die aufgrund der Skelettorientierung offene Kulturzu- 

weisung bei Refund 768 zur GK oder AK ist damit beantwortbar. Die Kombination von 

GK- und SK-Elementen bei Befund 589 wurde bereits im Abschnitt »Kulturelle Zugehbrig- 

keiten« herausgestellt.

Die palaopathologischen Ergebnisse kbnnen wie folgt zusammengefasst werden: Der 

Tote aus Befund 394 weist Lochdefekte an der Lamina interna auf, die durch Krankheit, 

Vitamin C-Mangel oder Durchblutungsstdrungen verursacht worden sein konnen. Meto- 

pismus lasst sich an den Toten aus Befund 394 und 774 nachweisen. Zudem zeigt das 

erwachsene Individuum aus Befund 772 einen Abszess im Frontzahnbereich.

Tab. 2 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Geschlechtsbestimmung, () = unsichere Zuweisung.

mannlich (mannlich) weiblich (weiblich) unbestimmbar Summe

2 2 - 2 8 14

394, 772.ii 164.12, 774 - 589, 768 162.13, 162.24

163.15, 163.26

164.27, 59O

769,772.2s

U

1772.1 = das vollstandig erhaltene Erwachsenenskelett.

2164.1 = Skelettreste des maturen Individuums.

2162.1 = Skelettreste des erwachsenen Individuums.

4162.2 = Skelettreste des Kindes.

5163.1 = Westlich gelegenes Individuum.

6163.2 = Ostlich gelegenes Individuum.

7i64-2 = Skelettreste des Kindes.

8772.2 = Schadelrest des Kindes.

Tab. 3 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Altersbestimmung, () = unsichere Zuweisung.

neonat infans I infans II juvenil friih- matur (matur) send Summe

/adult

- 4 3 3 2 2 14

162.2 163.1 589 162.1 164.1

769 163.2 768 394 774 14

772.2 164.2 772.1

590

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 90 / 2006



14c-daten zum grAberfeld von WETZENDORF, FUNDSTELLE 4 219

Absolutchronologische Datierungen29

Nach den kalibrierten MC-Daten ist die Gesamtbelegungsdauer der Nekropole von Wet- 

zendorf mit 1757 Jahren (1 sigma) bzw. 1798 Jahren (2 sigma) anzugeben. Isoliert steht 

das alteste Datum (4754) den iibrigen neun Daten gegenuber. Diese zeigen in der Spanne 

vom 42. Jh. bis 35. Jh. BP pro saeculum mindestens eine Nennung mit einer Konzentra- 

tion von drei Datierungen im 39. Jh. BP (Abb. 12; Tab. 4).

2900 —

2800 —

2700 —

2600 —

2500 —

2400 —

2300 —

2200 —

2100 —

2000 —

1900 —

1800 —

— 2900

— 2800

— 2700

— 2600

— 2500

— 2400

— 2300

— 2200

— 2100

— 2000

— 1900

— 1800

589

772

769

768

■ 162

Abb. 12 Wetzendorf, 

Ldkr. Burgenlandkreis, 

Fst. 4.

Balkendiagramm: Alter 

der Graber, durchgezo- 

gene Linie = 1 sigma, 

gepunktete Linie = 

2 sigma.

Fiir die Interpretation des Grabes 394 ergibt sich, dass es nicht als bautechnisch heraus- 

gehobenes Grab der SK anzusprechen ist. Anhand der i-sigma-Datierung ware es einem 

friihen Baalberger Horizont (TRB-MES II; Muller 1999b,77), anhand der 2-sigma-Datie- 

rung auch einem spaten Baalberge bzw. friihen Salzmunde (TRB-MES III; Muller 1999b, 77)

29 Die MC-Datierungen warden von Dipl.-Phys.

A. Scharf, Physikalisches Institut der Universitat

Erlangen-Niirnberg, durchgefuhrt.
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zuzuordnen. Steinpackungen sind, im Gegensatz zur Salzmtinder Kultur, in der Baalber- 

ger Kultur zwar bekannt, aber eben nicht besonders haufig (Fischer 1956, 50; 57; Kubenz 

1994,117; Schindler 1994,148).

Wie verhalten sich die tibrigen Zeitangaben zu den naturwissenschaftlichen Datie- 

rungen der letzten Jahre? Sieben Aspekte lassen sich herausheben:

1. Die langanhaltende Belegungsdauer des Graberfeldes von iiberschlagig 800 -1000 Jah- 

ren. Sie deckt die gesamte Spanne des mitteldeutschen Endneolithikums vollstandig ab.

2. Die absolutchronologische Datierung lasst einige Besonderheiten bei der Orientie- 

rung der Graber erkennen (vgl. Tab. 1). Zunachst fallt auf, dass die alteren Graber im 

wesentlichen um die W-O-Achse oszillieren und die jiingeren Graber streng an den 

Haupthimmelsachsen ausgerichtet sind. Hierbei iiberwiegt die N-S-Ausrichtung. Den 

kulturellen Ubergang zwischen SK und AK bzw. SK und GK markieren die Graber 

164 und 589. Das Erstgenannte ist das einzige Grab der N-S bestattenden Kulturen 

(GK, AK), welches von der strengen N-S-Ausrichtung abweicht und damit an das 

Oszillieren der alteren Graber erinnert. Das Zweitgenannte ist das einzige SK-Grab 

(aufgrund der Beigaben), das exakt N-S ausgerichtet wurde.

3. Bei ausschlieElicher Beriicksichtigung der schnurkeramischen Graber ergibt sich eine 

recht gleichfbrmige Verteilung der Befunde auf der Zeitachse bzw. den wiggle-Berei- 

chen30. Eine Konzentration der Daten in den wiggle-Bereichen F und G, wie sie Fur

holt (2003,42 f.) beschrieben hat, ergibt sich fur Wetzendorf nur unter Hinzuziehung 

der GK- und AK-Graber (Bef. 164, 772, 769, 768).

4. Mit Befund 163 liegt ein weiteres der seltenen Daten fur den Anfang der SK in Mittel- 

deutschland vor. Die i-sigma-Spanne iiberschreitet das von Muller (1999a, 81) als 

Beginn der SK gesetzte Datum von ca. 2750 v. Chr. um maximal 66 Jahre und unter- 

schreitet es um hbchstens 82 Jahre.

5. Das AK-Datum aus Befund 164 ist in die nur schwach ausgepragte Friihphase der 

mitteldeutschen AK vor 2200 v. Chr. zu stellen (Muller 1999b, 71 Abb. 19,20).

6. Das GK-Datum von Befund 772 lasst sich der Friihphase dieser Kultur zwanglos ein- 

fiigen (Muller 1999b, 69).

7. Die Datierung des jiingsten Grabes, Befund 162, geht deutlich liber das von Furholt 

(2003,42) und M tiller (1999b, 77) vermutete Ende der SK zwischen 2200 bis 2000 BC 

hinaus. Vor dem Hintergrund der obigen quellenkritischen Bemerkungen (Abschnitt 

»Graber«) sei abschliehend betont, dass die Orientierung der Wetzendorfer Toten 

klar fiir eine primare, schnurkeramische Doppelbestattung spricht.

I Nach Furholt 2003, I5ff.

II Primar auf Basis der Funde, sekundar: Grabbau, 

Anthropologic. Auf vorliegender Datenbasis nicht 

entscheidbar: Befund 769.

III Tendenz zu Fi.

,v Tendenz zu Fi.

v Schwache Tendenz zu F2.

Tendenz zu H.

vI 11 III Tendenz zu H.

30 Nur der wiggle-Bereich G bleibt ohne schnurkera

mische Befunde.
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GefaEverzierungen und Chronologic

Die Schwierigkeiten, die aus dem Bemuhen erwachsen, die SK typo-chronologisch zu 

ordnen, sind bekannt und zuletzt von Muller (1999a; 1999b) und Furholt (2003) resii- 

miert worden. Im Folgenden geht es um die Benennung einiger Auffalligkeiten am Wet- 

zendorfer Material, ohne dass damit der Anspruch verbunden werden kann, allgemein 

tragfahige Thesen zu formulieren. Hierzu bedurfte es der Vorlage weiteren Materials. 

Unter methodischen Aspekten ist es jedoch sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass sich aus 

den vorliegenden Funden eine graberfeldinterne Relativchronologie destillieren lieEe. 

Dies gilt auch unter dem Vorbehalt, dass bei drei GefaRen (Grab 162, Grab 774) das oft- 

mals die GefaRzier tragende Oberteil nicht vorhanden ist. Als »fruh« einzustufen waren 

sparsam verzierte GefaEe, die Ornamente waren keilfbrmige Einstichreihe und einzei- 

lige Schnurabdriicke. In die Mittel- und Spatphase waren erstens vergleichsweise auf- 

wendig verzierte und zweitens unverzierte GefaBe einzuordnen. Dabei kbnnte die 

Schnurbiindelzier als »mittel« und das Tannenzweigmotiv als »spat« angesehen werden.

Ein Vergleich mit der Literatur zeigt folgendes Bild: in Ubereinstimmung mit Stock 

(1998,46) ist eine Verschiebung der Amphorenhenkel vom oberen Gefafidrittel (Bef. 163) 

auf Hbhe der GefaEmitte (Bef. 590, 589,162) zu konstatieren. Ein Auftreten von Ampho- 

ren und Henkeln ist schon seit der Fruhphase belegt (kritisch bzw. kontrar Furholt 2003, 

46; Muller 19993,83). Eine Zunahme gehenkelter GefaEe in der Spatphase (Muller 1999a, 

83) kann in Wetzendorf nicht bestatigt werden. Die (schwache) Tendenz zur Verzie- 

rungslosigkeit in der Spatphase deutet eine Ubereinstimmung mit Stock (1998,46) an. 

Nach Furholt (2003,45) sind schnurverzierte Becher ohne unten abschlieEende Einstich

reihe in der Fruhphase ausgesprochen selten. Mit dem Becher aus Grab 163 (Taf. 3,3) 

liegt nun -neben dem bekannten GefaE aus Erfurt, Nordhauser StraEe- ein zweites 

Exemplar dieser Zeitstellung vor.

Ergebnisse

Unter topographischen Aspekten belegt die Fundstelle Wetzendorf 4, dass schnurkerami- 

sche Graber im unteren Unstruttal nicht nur auf den Randhbhen (Fischer 1956,139), sondern 

auch in unmittelbarer Flussnahe angelegt wurden. Eine einheitliche, oberflachliche Markie- 

rung der Graber scheint nicht existiert zu haben. Nur so kann erklart werden, dass neben 

einer Grabiiberschneidung (Bef. 772/774) zwei Faile bekannt wurden, in denen Aunjetitzer 

GefaEe exakt in schnurkeramischen Grabgruben »nachbestattet« wurden (Bef. 162,163).

Die bstliche Grabgruppe erweist sich in mehrerer Hinsicht als besonderes Ensemble:

1. sie umfasst das alteste (Bef. 163) und, unter Berucksichtigung der quellenkritischen

Aspekte, wohl auch das jiingste (Bef. 162) der endneolithischen Graber.

2. nur hier wurden intentionelle Doppelbestattungen angelegt (Bef. 162,163,164).

3. sichere (Bef. 162) und fragliche (Bef. 164) Belege fur Tierzahnschmuck, der mbg- 

licherweise eine soziale Hervorgehobenheit andeutet, liegen nur aus diesem Areal 

vor. Die bstliche Grabgruppe stellte uber einen langeren Zeitraum einen topogra

phischen Fixpunkt (Grabhiigel?) im Graberfeld dar, der nach Ausweis der Funde 

von der SK und AK respektiert bzw. aneignend genutzt wurde. Kleinraumige 

Uberschneidungen der Befunde 163 und 164 (Abb. 5) sowie mbgliche Grab- 

stbrungen (Bef. 164) widersprechen dem nicht.
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Zwei weitere Graber nehmen eine Sonderstellung ein. Befund 590 aufgrund seiner 

Muschelscheibenkette und der eigenwilligen Grabposition der Amphore (vor den 

Knien der Toten), Befund 589 aufgrund des Vorkommens schnurkeramischer Bei- 

gaben in einem Grab, das archaologische (N-S-Ausrichtung) und anthropologische 

Elemente (plan-occipitaler Kopf) enthalt, die auf die GK weisen bzw. forschungsge- 

schichtlich in diesem Sinne interpretiert wurden.

Der deutlichen anthropologischen Zweiteilung der bestatteten Individuen in Kinder und 

Erwachsene steht ein archaologisches Bild gegeniiber, das keine Generationen tren- 

nende Elemente beinhaltet:

1. im Grabbau sind keine Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen zu belegen.

2. Die den schnurkeramischen Toten zuzuordnende Gefabanzahl in den Grabern 

betragt, unter Zugrundelegung der eingangs formulierten quellenkritischen 

Bemerkungen, bis auf eine Ausnahme (Bef. 162, zwei Individuen) immer zwei. 

Damit entfallt in Wetzendorf die Grundlage zur Postulierung (gefah-)reicher 

Erwachsenengraber im Sinne einer grdheren wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit 

gegeniiber den Kindern.

3. Die Hbhe der Gefahe lasst keine eindeutigen Beziehungen zum Alter der Toten 

erkennen.

4. Belege fiir eine Deutung von lithischen Beigaben zur Trennung von Jugendlichen 

und Erwachsenen fehlen (Goeres/Pfeiffer 1996).

Auf dem seit ungefahr 2800 BC genutzten Graberfeldausschnitt von Wetzendorf ist ab 

ca. 2400 BC (Bef. 164) bzw. ca. 2300 BC (Bef. 772) eine kulturelle Beeinflussung und chro- 

nologische Uberlappung der SK durch die AK und GK feststellbar. Deutlicher Ausdruck 

dieser Tatsache ist der Wechsel der Bestattungsrichtung (Tab. 1). Gemeinsam ist den drei 

in Rede stehenden Kulturen jeweils ein ausgesprochen friihes erstes Datum (vgl. Muller 

1999b, 74 Abb. 20). Trotz friiher Interdependenzen hat sich der von Fischer (1956,120 f.) 

als kulturtypisch beschriebene schnurkeramische Grabbrauch sehr wahrscheinlich bis 

in die Zeit um 1900 v. Chr. gehalten, d. h. wahrend einer Spanne von ungefahr 500 Jah- 

ren haben SK und AK neben- und miteinander existiert. Der Formenschatz der Aunjetit- 

zer Grabgefafie zeigt deutliche Beziehungen zum bdhmischen Raum an.

Summary

14C-Datafor the late neolithic and early bronze age cemetery of Wetzendorf, Fund- 

stelle 4, Ldkr. Burgenlandkreis

A Late Neolithic and Early Bronze Age cemetery was excavated near the small town of 

Nebra, approximately 50 km southwest of Halle (Saale). Fourteen burials come from ten 

graves of which the oldest (context 394) belongs to the Salzmunde Culture. The other 

nine graves show elements of the Corded Ware (SK), the Beaker Culture (GK) and the 

Unetice Culture (AK).

The eastern grave group (context 162-164) proved to be a special ensemble: here dou

ble burials were intentionally laid out, there is evidence for animal tooth jewellery (high
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social status?) and Unetice vessels were deposited in Corded Ware graves.

In this section of the cemetery in use since approximately 2800 BC cultural influence 

and chronological overlapping of SK by AK and GK is ascertainable from about 2400 BC 

(context 164) or rather ca. 2300 BC (context 772). A clear expression is the change in 

burial orientation. The three cultures discussed here have in common a really early first 

date each. Despite early interdependences the burial custom documented as typical for 

Corded Ware very likely prevailed up to the 19th century BC, thus for a span of approxi

mately 500 years SK and AK have existed alongside and with one another. The form 

repertoire of the Unetice grave vessels shows clear relationships to the Bohemian region.
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Ho Hocker WS Wandungsscherbe

Ind. Individuenanzahl WSn Wandungsscherben

li links ohne Aufschliisselung: die Himmelsrichtungen

Orient. Orientierung
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ca.

2800 

bis

2700

Bef. 163

ca.

2670 

bis

2550

Bef. 774

ca.

2570 

bis

2400

Bef. 590

ca.

2350 

bis

2200

Bef. 589

ca.

1980

bis

1880

Bef. 162

Taf. 1 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4. Absolutchronologische Reihung der Grabfunde 

mit Fundinventaren. Alle Daten sind kalibriert (BC).
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Taf. 2 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 394. Erl-4840: 4754 +/- 77 BP. 

Mannlich, matur (- 45 Jahre), Orientierung WSW-ONO, rechter Hocker, Blick nach SSO.
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Taf. 3 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 163. Erl-4838: 4174 +/- 60 BP.

1. unbestimmt, infans II (- 9 Jahre). Orientierung NNO-SSW, linker Hocker, Blick nach OSO, 2. unbestimmt, 

infans II (- 7 Jahre), Orientierung SSW-NNO, rechter Hocker, Blick nach OSO. 2-6 M. 1:4.
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Taf. 4 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 774. Erl-4846: 4077 +/- 45 BP. Eher mannlich, matur 

(alter als 45 Jahre), Orientierung O-W, linker Hocker, Blick nach S. 2-3 M. 1:4.
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Taf. 5 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 590. £11*4842: 3967 +/- 79 BP. Unbestimmt, infans II 

(6 Jahre), Orientierung WSW ONO, rechter Hocker, Blick nach SSO. 2-3 M. 1:2; 4-5 M. 1:4.
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Taf. 6 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 164 (o). Erl-4839: 3896 +/- 71 BP. 1. eher mannlich, matur(?), 

Orientierung NNW-SSO. 2. infans II, (- 12 Jahre), Orientiemng NNW-SSO - Befund 772 (u). ErI-4845: 3854 +/- 36 BP.

1. mannlich, friihadult (- 25 Jahre), Orientierung N-S, linker Hocker, Blick nach Osten. 2. unbestimmt, infans I 

(- 4 Jahre). 2.6 8 M. 1:2; 3-4.9 M. 1:4.
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Taf. 7 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 589 (o). Erl-4841: 3843 +/- 77 BP. Eher weiblich, friih- 

adult (- 20-25 Jahre), Orientierung S-N, rechter Hocker, Blick nach Osten. Befund 769 (ul). Erl-4844: 3705 +/- 42 

BP. Unbestimmt, infans I (- 4 Jahre), Orientierung S-N, rechter Hocker, Blick nach Osten. Befund 768 (ur). 

Erl-4843: 3605 +/- 61 BP. Eher weiblich, adult (- 30 Jahre), Orientierung S-N, rechter Hocker, Blick nach Osten. 

3.5 M. 1:2; 2.4 M. 1:4.
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Taf. 8 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 162. Erl-4837: 3581 +/- 44 BP. 1. unbestimmt, adult, 

Orientierung W-O, rechter Hocker, Blick nach Siiden. 2. unbestimmt, infans I (- 4-5 Jahre), Orientierung O-W, 

linker Hocker, Blick nach Siiden. 3-7 M. 1:2; 8-12 M. 1:4.
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