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Einleitung

Im Nordharzvorland sind mehrere befestigte Hohensiedlungen nachgewiesen, die in der 

jiingeren Bronzezeit errichtet und teilweise noch zu Beginn der alteren vorrdmischen 

Eisenzeit genutzt warden. Im Zusammenhang mit diesen Befestigungsanlagen stehen 

zahlreiche Bronze- und Bronzedepotfunde, die auf eine besondere Stellung der Region im 

Siedlungs- und Herrschaftsgefiige schliefien lassen (Schmidt 1982, 353). Aus dem direk- 

ten Umfeld einer dieser Anlagen, der Hiinenburg bei Watenstedt, Ldkr. Helmstedt, 

konnte erstmals das Fragment eines Bronzeschildes geborgen werden, das weiterge- 

hende Schliisse zum Besiedlungsumfeld und zu iiberregionalen Kontakten gestattet.

Die Fundumstande

Die Erfassung des Fundobjektes erfolgte im Rahmen der Fundaufnahme zur Erfor- 

schung der ur- und fruhgeschichtlichen Befestigung der Hiinenburg bei Watenstedt, 

Ldkr. Helmstedt, und ihres Umfeldes (Abb. i)( Steinmetz 1999; Heske 2001; Heske 2001a; 

Heske 2003). Bereits seit iiber achtzig Jahren werden die landwirtschaftlichen Nutzfla- 

chen bstlich des Dorfes Watenstedt von einer ansassigen Familie abgesammelt, wobei 

das Fundmaterial eigene Fundstellennummern erhalt. Die Funde der unterschiedlichen 

Epochen wurden im Laufe der Jahrzehnte wiederholt Fachleuten zuganglich gemacht 

und haben Eingang in einzelne Darstellungen gefunden1. Nach Aussage des Finders 

erfolgte die Auffindung des Bronzefragmentes in den zuriickliegenden zwei Jahrzehn- 

ten. Das Objekt kann eindeutig dem Geliinde unterhalb der befestigten Hbhensiedlung 

zugeordnet werden.

1 Bereits 1926 wurde anlaBlich der neunten Tagung 

der Gesellschaft fur deutsche Vorgeschichte die 

Sammlung besichtigt (Kossina/Borch 1927, 14). Eine 

chronologische Vorsortierung erfolgte durch F. 

Niquet in den fruhen fiinfziger Jahren. Die Samm

lung hat mit ausgewahlten Stricken Eingang in fol- 

gende Arbeiten gefunden: Stelzer 1956; Wetzel 

1979; Zich 1996; Dirks 2000. Fur keine Zeitstufe 

wurde bisher das Material vollstandig erfafit.
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Abb. 1 Hiinenburg bei Watenstedt, Ldkr. Helmstedt, und die Fundstellen im Umfeld von der mittleren Bron- 

zezeit bis zur friihen Eisenzeit. Darstellung auf der Grundlage der Topographischen Karte 1125 000. Vervielfalti- 

gungserlaubnis erteilt durch das Landesamt fur Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt vom 

24.03.2004. Erlaubnisnummer LVermGeoH/V/010/2004.

Objektbeschreibung

Das Bronzefragment2 (Abb. 2,1.2) ist 8,2 cm x 3,3 cm grob und besitzt eine Material- 

starke von 1,1 mm. Erhalten ist der Randbereich eines Objektes, das einen Durchmesser 

von ca. 42 cm besessen haben dtirfte. Der Rand ist umbordelt und lafit einen Hohlraum 

von 0,4 cm frei. Von kleineren Kratzern abgesehen sind neben zwei alten Bruchkanten 

keine Beschadigungen festzustellen. Dieses gilt besonders fiir die annahernd flache Aus- 

dehnung, die keine Anzeichen fiir eine Verbiegung aufweist. Das Bronzefragment ist 

unverziert und zeigt keine Spuren von Treibtechnik.

2 Fiir die Uberlassung des Fundes zur Publikation 

gilt der Dank des Verf. dem Finder Dr. Meyer, 

Watenstedt, in dessen Besitz sich das Fragment 

befindet. Ebenso dankt Verf. Dr. B. Heide, Landes- 

museum Mainz, und Prof. Dr. F. W. v. Hase, RGZM 

Mainz, fiir die Gelegenheit zur Begutachtung der 

Vergleichsfunde und weitere Anregungen. Den 

Hinweis auf den Fund von South Cadbury, Somer

set, England verdankt Verf. Dr. D. Brandherm, Bad 

Soden, und Prof. R. J. Harrison, Bristol. Die Fund- 

erfassung erfolgte im Rahmen eines Promotions- 

vorhabens, das durch das Ministerium fiir Wissen- 

schaft und Kultur, Niedersachsen, gefordert 

wurde. Die Betreuung liegt bei Prof. Dr. K.-H. 

Willroth, Seminar fiir Ur- und Friihgeschichte 

der Georg-August-Universitat Gottingen.
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Abb. 2 Watenstedt, Ldkr. Helmstedt. 1 Vorderseite des Schildfragmentes. M. 1:1.

2 Riickseite des Schildfragmentes. Ohne Mafistab.

Die bronzenen Rundschilde vom Typ »Nipperwiese«

Die Zuordnung des Fragmentes zu einer GroEbronze hat sich in erster Linie an der auf- 

falligen Umbordelung und dem groEen Durchmesser zu orientieren. Weitere Indizien 

sind Kriimmung und Machart. Durch die Eigenheit des Fundplatzes, auf dem einige Epo- 

chen der Metallzeiten vertreten sind (Heske 2001, no), stehen diese grundsatzlich als 

potentielle Fundhorizonte zur Verftigung. Aus den entsprechenden Zeitabschnitten sind 

teilweise Fundstiicke mit einer Randumbdrdelung bekannt. Besonders markant ist die 

Randumbbrdelung an den Schutzwaffen der spaten Bronze- und friihen Eisenzeit. Hier 

findet sich sowohl an Panzern und Beinschienen sowie an Helmen und Schilden eine 

entsprechende Randgestaltung3. In der Regel ist die Umbordelung von innen nach auEen

3 Eine immer noch aktuelle Ubersicht iiber die ein- ten von Schauer (1979/80; 1980; 1982; 1982a). 

zelnen Gruppen der spatbronze- und urnenfelder- Erganzend zu den Beinschienen: Hansen 1994,13. 

zeitlichen Schutzwaffen findet sich in den Arbei-
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gearbeitet. Der AbschluE des Bronzebleches wird teilweise durch einen eingelegten Bron- 

zedraht verstarkt. Beispielhaft sind hier der Panzer von Petit Marais, Marmesse, Dep. 

Haute-Marne (Frankreich)(Jensen 1999), die Beinschiene von Klostar Istvanic (Kroatien) 

(Schauer 1982, Abb. 14) und der Schild aus dem Rhein bei Bingen (Abb. 3) zu nennen.

Die Umbdrdelung zur Aufnahme eines Bronzedrahtes an dem Fragment aus Waten- 

stedt entspricht dem RandabschluE an den spatbronze- und friiheisenzeitlichen Schutz- 

waffen. Fur eine weitere Zuweisung scheiden die Panzer aus, da sich die Krummung des 

Fragmentes nicht in ein entsprechendes Objekt einpassen laEt. Die flache Form des 

Watenstedter Bruchstiickes findet sich ausschlieElich an den Beinschienen und Rund- 

schilden. Gegen ein Beinschienenfragment spricht nicht nur das Fehlen einer Punzver- 

zierung, die bei den Exemplaren nbrdlich der Alpen grbEtenteils bis eng an den Rand 

heranreicht. Auch die sehr flache Form des Bruchstiickes deutet nicht unbedingt auf 

eine Beinschiene hin. Ein weiteres Argument findet sich in der Verbreitung der Bein

schienen. Diese liegen ohne Ausnahme nicht von Fundplatzen nbrdlich der Donau vor, 

sieht man einmal von einem franzbsischen Fundort ab (Schauer 1982, Abb. 19), der fur 

unser Arbeitsgebiet keine entscheidende Rolle spielt.

Die Umbdrdelung, die flache Form und der Durchmesser bei einer entsprechenden 

Materialstarke findet dagegen groEe Ubereinstimmung bei den bronzenen Rundschil- 

den. Wahrend bei den Beinschienen die Verbreitungskarte ein weiteres Argument gegen 

eine Zuweisung zu dieser Fundgattung war, unterstiitzt die Verbreitungskarte der Rund- 

schilde mit ihrem ausschlieElich nbrdlich der Donau gelegenen Vorkommen die Identi- 

fikation (Goetze 1984, Abb. 1). Die bisherigen Anhaltspunkte sprechen eindeutig dafiir, 

daE es sich bei dem Bronzefragment von Watenstedt um das Bruchstiick eines bronze

nen Rundschildes handelt.

Die Typologie der bronze- und friiheisenzeitlichen Rundschilde geht auf Sprockhoff 

(1930) zuriick und hat weiterhin Bestand. In seiner Handelsgeschichte findet sich eine 

Gliederung der Rundschilde in einzelne Typengruppen4. Die Exemplare innerhalb der 

Typengruppen setzen sich sowohl aus Originalfunden als auch aus Abbildungen auf 

Felszeichnungen zusammen. Hauptkriterien der Gliederung sind bei Sprockhoff die 

GrbEe der Schilde und deren Verzierung. Ein Uberblick fiber die Durchmesser der 

Typengruppen laEt erkennen, daE der GroEteil der Schilde einen Durchmesser von 60 

bis 80 cm besitzt. Nur die Schilde vom Typ »Nipperwiese« (Ogniga, Szczecin) sind mit 

Durchmessern um 40 cm deutlich kleiner. Sie kommen damit dem Fundstiick von 

Watenstedt am nachsten. Sprockhoff (1930,1) sah in dem Typ aufgrund der einfachen 

Gestaltung und unscheinbaren Buckelform eine »gewisse Urspriinglichkeit«.

Die Anzahl iiberlieferter spatbronze- und friiheisenzeitlicher Schutzwaffen ist gering 

und die Verbreitung eng an einzelne Regionen gebunden. Die Herkunft der Schilde ver- 

mutete Sprockhoff (1930, 31) im »nordischen Kulturkreis«, und Thrane (1975, 76) lokali- 

sierte die Herstellung in Westeuropa. Der Typ »Nipperwiese« zeichnet sich durch einen 

von innen nach auEen umbbrtelten Rand aus. Einen guten Einblick in die Machart bietet 

der beschadigte Schild von Bingen (Abb. 3). Die Schilde sind von runder Form und durch 

zwei konzentrische Wiilste bzw. Rippen in drei breite konzentrische Zonen gegliedert.

4 Eine ausfiihrliche Darstellung der Forschungs- 

geschichte findet sich bei Schauer 1982.
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Abb. 3 Aus dem Rhein bei Bingen. Detailansicht der Schildriickseite mit Randumbordelung. Ohne Mafistab.

Auf der Unterseite entsprechen diesen zwei Hohlkehlen. Der Schildbuckel ist rund und 

nur flach aufgewdlbt. Teilweise kann auch die Schildflache muldenformig gewdlbt sein, 

wodurch sich der eigentliche Buckel nur noch unmerklich heraushebt. Die Riickseite des 

Buckels wird durch die aus einem einfachen Bronzeband gebildete Schildfessel gepragt. 

Diese ist ebenso aufgenietet wie zwei Osen, die als Aufhange- oder Tragevorrichtung 

gedient haben. Wahrend die zwei Nieten der Schildfessel mit dem Mittelpunkt des Schil- 

des eine Linie bilden, sind die zwei Nieten der Aufhangevorrichtung aus der Mitte ver- 

schoben. Beide Linien liegen in einem rechten Winkel zueinander. Durch zwei britische 

Funde aus den siebziger Jahren des 20. Jh. wurde die Anzahl vom Typ »Nipperwiese« auf 

insgesamt sieben Exemplare erhbht (Abb. 4). Die Funde waren fiir Needham (1979) der 

Anlaft, die Schilde vom Typ »Nipperwiese« einer eingehenden Studie zu unterziehen. 

Sie bildet die Grundlage fiir die weitere Beschaftigung mit dem Bruchstiick des Schildes 

von Watenstedt. Von dem Fund steht nicht nur der rekonstruierte Durchmesser von ca. 

42 cm zur Verfugung, sondern ebenso die Materialstarke, die bei 0,11 cm liegt. Von den 

fiinf Schilden, die Needham fiir seine Untersuchungen zur Verfugung standen, liegen 

die beiden Funde aus Grofibritannien und aus Bingen bei 0,11 bzw. 0,115 cm. Die Schilde 

aus Mainz und Bamberg5 sind durchschnittlich 0,04 cm dicker. Fiir die Exemplare aus

5 Die Vermutung, dab es sich bei dem Schild um 

eines der beiden 1861 in der Regnitzniederung bei 

Bamberg gefunden Exemplare handelt, ist neuer-

dings noch einmal bekraftigt worden (Klein/Suhr 

1994,107).
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Abb. 4 Die Verbreitung der Schilde vom Typ »Nipperwiese«. • Typ Nipperwiese. ■ Schild von Pilsen.

Schiphorst und Nipperwiese liegen keine Daten vor (Needham 1979, Tab. 1). Das Frag

ment aus Watenstedt gehbrt zu der geringfugig diinneren Variante. Ein Vergleich mit 

den vollstandig erhaltenen Schilden laEt erkennen, dab innerhalb der sehr engen Varianz 

der Durchmesser um 40 cm -nur der Schild aus Thorpe weicht hier deutlich ab- be- 

sonders die Funde aus Bamberg-Gaustadt, Bingen und Long Wittenham dem Exemplar 

aus Watenstedt sehr nahe kommen. Ubereinstimmung mit alien kontinentalen Funden 

besteht in dem um einen Bronzedraht gerollten auEeren AbschluE, der Umbbrdelung, 

die von hinten nach vorne ausgefuhrt wurde (Needham 1979, Fig. 8; Sprockhoff 1930, 

Taf. ta.b). Dutch die geringe GrbEe des Fundes von Watenstedt hat sich aber der eigentli- 

che Draht nicht mehr erhalten. Wahrend besonders die Schilde vom Typ »Herzsprung« 

teilweise eine flachige Verzierung zeigen, blieben die »Nipperwiese«-Schilde vollstandig 

unverziert. Diese Beobachtung trifft auch fur das Fragment aus Watenstedt zu. Die zahl- 

reichen Parallelen zu den Schilden vom Typ »Nipperwiese« sprechen daftir, daE es sich 

bei dem Bruchstiick aus Watenstedt um ein weiteres Exemplar dieser Gruppe handelt.

Datierung

Bei dem Fund handelt es sich um einen Lesefund. Von dem Exemplar aus Watenstedt 

kbnnen keine neuen Aspekte zur Datierung der Bronzeschilde beigebracht werden. Vom 

Fundareal stammen sowohl Funde der beginnenden jiingeren Bronzezeit als auch vom 

Ubergang von der Jungbronze- zur alteren Eisenzeit. Die Datierung der ilbrigen Schilde 

orientiert sich nach wie vor an dem Fund von Pilsen und an Beschadigungen auf den
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Schilden von Long Wittenham und Bingen, die als Hieb- und Stichmerkmale zeitgenbs- 

sischer Waffen gedeutet werden6. Die nach wie vor vagen Datierungshinweise geben 

AnlaE zu der Vermutung, dab mit einem Vorkommen fiber den postulierten Zeitrahmen 

der friihen und alteren Urnenfelderzeit (HaAi-A2) gerechnet werden kann.

Die Region

Fur die weitergehende Deutung des Fundes ist es erforderlich, das Umfeld des Fundplatzes 

und die Region mit einzubeziehen. Das Schildfragment wurde auf einem Siidhang (Abb. i) 

gefunden, der besonders fundreich ist und in keinem erkennbaren Zusammenhang zu 

Flufilaufen bzw. feuchten Niederungen steht. Herausragende Fundhorizonte reichen bier 

von der mittleren Bronzezeit bis in die alteste Eisenzeit (Heske 2003). Die Keramik der jtin- 

geren Bronzezeit ist gepragt von zahlreichen Tassen und Terrinen mit senkrechten Riefen- 

gruppen im Wechsel mit senkrechten Kanneluren (Abb. 5), die deutliche Beziige an die 

Lausitzer Kultur und die westlich anschliebende Saalemiindungsgruppe erkennen lassen 

(von Brunn 1954,18; Schmidt 1967,188). Nach der Auswertung der Luftbilder (Nieder- 

sachsisches Landesamt fur Denkmalpflege) wurde das Areal auf einer Flache von 2 ha geo 

physikalisch prospektiert (Saile u. a. in Vorbereitung). Es konnten eindeutige Hinweise auf 

Siedlungsstrukturen in Form von unterschiedlichen Grubenbefunden nachgewiesen wer

den. Die Ausdehnung und Struktur der Gruben zeigt Ankliinge an Befundbilder, wie sie 

von jungbronze- und friiheisenzeitlichen Siedlungen in der Region bekannt sind.

Der Siidhang befindet sich direkt unterhalb einer befestigten Hohensiedlung, die auf 

dem westlichen Plateau des Heeseberges liegt. In den bisherigen Arbeiten zum jungbron- 

zezeitlichen Befestigungswesen blieb die Hiinenburg bei Watenstedt trotz ihres markan- 

ten, bis zu einer Hohe von 5,5 m erhaltenen Walles und den bereits 1931 publizierten 

Funden unberiicksichtigt7.

Neue Erkenntnisse iiber diese Anlage stiitzen sich auf die Auswertung der Lesefunde 

und der Prospektionskampagnen in den Jahren von 1998-2000. Aus den Grabungsfla- 

chen im Innenraum und im Befestigungs- 

wall wurde zahlreiche Keramik der Saale- 

miindungsgruppe geborgen. Es kann von 

einer besiedelten Innenflache ausgegangen 

werden. Aus zwei Bauhorizonten des Be- 

festigungswalles liegt eine 14C-Datenserie 

vor, die zwei Konzentrationen im letzten 

Drittel des 2. Jt. v. Chr. erbrachte. Zu dieser

Abb. 5 Watenstedt, Ldkr. Helmstedt. Keramik 

der jiingeren Bronzezeit vom Fundplatz des Schild- 

fragmentes. M. 14.

6 Schaueri98o, 217; 230 mit alterer Literatur; Need

ham 1979, 129. Die von Coles (1962, 163) vorge- 

schlagene Datierung in die spate Urnenfelderzeit 

hat sich nicht durchgesetzt.

7 Schmidt 1982; Herrmann 1969. Eine Auswahl der

Funde und der Hinweis auf das jungbronzezeitliche 

Alter der Anlage findet sich bei Krone 1931, 125. Die 

neuen Forschungen seit 1998 fiihrten zur erstmaligen 

Kartierung der Anlage im Rahmen des altereisenzeit- 

lichen Befestigungswesens bei Heine 1999, Abb. 1.
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Zeit bildete eine Holzkonstruktion mit einreihiger, auEerer Verblendmauer die Befesti- 

gung. Nach der Zerstdrung der Anlage, von der eine machtige Schuttschicht mit verkohl- 

ten Hblzern zeugt, erfolgte ein Ausbau des Walles, der mit einer zweireihigen Stein- 

mauer auEen abgeschlossen wurde (Heske 2003). Fill die Befestigungsanlage und das 

stidliche Vorfeld ist von der spaten mittleren Bronzezeit bis zur altesten Eisenzeit eine 

intensive Nutzung belegt. Das stidliche Areal, aus welchem das Schildfragment stammt, 

ist durch einen starken Fundniederschlag der jtingeren Bronzezeit gepragt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen dtirfte es sich bei der Burganlage und dem unbe- 

festigten siidlichen Vorfeld um eine zusammengehbrende Siedlungseinheit handeln8. 

Eine vergleichbare Konstellation im Siedlungsgefiige konnte B. Schmidt fiir den Burg- 

berg bei Bosenburg, Ldkr. Mansfelder Land, herausstellen. Auch hier liegt nach Ausweis 

der Lesefunde eine Vorburgsiedlung unterhalb einer jungbronzezeitlichen Befestigung. 

Zeitgleiche Graberfelder, wie sie fiir Watenstedt mit dem ab der PeriodeV belegten 

Bestattungsplatz von Beierstedt bekannt sind, schlieEen sich hier an9. Der Burgberg bei 

Bosenburg reiht sich in zahlreiche Befestigungen des nordbstlichen und bstlichen Harz- 

vorlandes ein, die wahrend der jtingeren Bronze- und frtihen Eisenzeit angelegt worden 

sind und perlschnurartig nbrdlich des Harzes an einer Linie von der Saale bis zur Bode 

liegen (Simon 1984, Abb. 1). Ausgrabungen erbrachten Hinweise auf Randbefestigungen 

und Innenraumnutzung. In einzelnen Anlagen wurden Bronzedeponierungen entdeckt 

(Schmidt 1982, 353). An die zu Sachsen-Anhalt gehbrende Region schlieEt sich eine Exklave 

an, die auf das niedersachsische Gebiet reicht und mit der Schwedenschanze bei Isinge- 

rode, Ldkr. Goslar, und der Hunenburg bei Watenstedt, Ldkr. Helmstedt, eine Fortset- 

zung findet (Heine 1999, Abb. 1). Die Hunenburg steht zusatzlich mit den Ubergangen 

tiber die Niederung des »GroEen Bruches«, die das fruchtbare LbEgebiet des Braun- 

schweiger Landes vom Nordharzvorland abgrenzt, in Verbindung. Hierauf deuten neue 

Untersuchungen zur Datierung der Bohlenwege (Schneider 1995) und ein in unmittelba- 

rer Nahe gefundenes Tiillenbeil der PeriodeV hin. Die Ubergiinge verbinden die Hunen

burg durch einen am FuE der Hbhensiedlung verlaufenden alten »Kommunikations- 

weg« mit dem nbrdlichen Harzvorland und der Region Mitteldeutschlands.

Die Fundregion des Schildfragmentes, das nbrdliche Harzvorland, zeigt trotz seiner 

peripheren Lage und der Nahe zur Lausitzer Kultur besonders anhand der Bronzen starke 

Beztige zum »Nordischen Kreis«. Die Region wurde, auf altere Arbeiten aufbauend, durch 

von Brunn (1939; 1954; 1958), Nuglisch (1966) und Schmidt (1967; 1982) bearbeitet und 

das kulturelle Beziehungsgeflecht von der jtingeren Bronze- bis in die altere Eisenzeit 

herausgestellt. Fur den ersten Abschnitt der jtingeren Bronzezeit wird das Gebiet der 

sogenannten »Saalemtindungsgruppe« zugerechnet, die noch in der PeriodeV in die 

Hausurnenkultur tibergeht. Eine innere Abgrenzung dieser beiden Gruppen fallt schwer

8 Bei der Hunenburg konnte es sich um eine Befesti

gungsanlage mit einer »Auf>ensiedlung« handeln. 

Die bislang bekannten Vergleiche fiir das Verbrei- 

tungsgebiet der Lausitzer Burgen stammen nur 

von der Bosenburg, Ldkr. Mansfelder Land: 

Schmidt 1982, Abb. 3. Vage Hinweise zum Sied- 

lungsgefiige »Burg-Vorburg« liegen aus Thiiringen 

vor (Simon E984, 60). Von den zeitgleichen be- 

festigten Anlagen aus Siiddeutschland verdichten 

sich zunehmend die Hinweise, dak bei einer Auf- 

arbeitung des direkten Umfeldes der Anlagen mit 

»Aufiensiedlungen« gerechnet werden kann 

(Kurz 2000,162).

9 Schmidt 1982, Abb. 3. Graberfeld von Beierstedt, 

Ldkr. Helmstedt: Wendorff 198a.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 88 / 2004



FRAGMENT EINES B R O N Z E Z E IT L I C H E N RUNDSCHILDES 39 1

und ist bisher nicht entschieden durchgefuhrt worden. Die befestigten Hbhensiedlungen 

weisen bei dem bisherigen Bearbeitungsstand eine durchgehende Besiedlung auf. Die Gra- 

berfelder der Hausurnenkultur werden bis teilweise in den Zeitraum HaD2/3 belegt. Eine 

Durchsicht des Typenspektrums und der Deponierungstatigkeit laEt an der Ostflanke des 

Harzes eine »kulturelle« Grenze erkennen. Die massive Konzentration von gegossenen 

Bronzebecken weit auEerhalb des Hauptverbreitungsgebietes mit den siidlichsten Fund- 

punkten bei Quenstedt und Schadeleben, beide Ldkr. Mansfelder Land, bestatigt diese 

Abgrenzung ebenso wie die Verbreitung der jungerbronzezeitlichen Geweihaxte10.

Kulturelle Eingliederung und Deutung

Die Fundplatze der Schilde vom Typ »Nipperwiese« waren bisher durch zwei Merkmale 

ausgezeichnet. Das Verbreitungsgebiet zeigte sowohl eine Fundkonzentration im Rhein- 

Main-Gebiet als auch eine enge Bindung an die groEen FluElaufe zur Nord- und Ostsee- 

kiiste (Abb. 4). Die Bedeutung der Wasserwege fur die Verbreitung der spatbronzezeit- 

lichen Prestigegiiter in Nordwestdeutschland ist von Hdckmann (2000, Abb. 1) kiirzlich 

herausgearbeitet worden. Die Fundorte der Schilde vom Typ »Nipperwiese« sind eben- 

falls eng an die groEen FluElaufe gebunden. Dieses gilt sowohl fur die kontinentalen als 

auch fur die britischen Exemplare. Ahnliche Beobachtungen hinsichtlich der Fundloka- 

litat liegen auch fur die anderen Schildtypen vor (Schauer 1980, 230).

Die Fundorte der Schilde an FluElaufen bzw. feuchten Niederungen deuten auf den 

Weihecharakter der Deponierungen hin (Schauer 1980, 227; Needham 1979,127), die ein 

zusatzliches Indiz in der nahezu vollstandigen Erhaltung der Schilde im nordwesteuro- 

paischen Raum finden (Hansen 1997, 29; Coles u. a. 1999,44). Fur die Exemplare vom 

Typ »Nipperwiese« gait die Uberlieferung von vollstandigen Schilden bisher uneinge- 

schrankt. AuEer einzelnen Beschadigungen sind auch an den iibrigen Schildtypen keine 

bewufit herbeigefiihrten Bruchstellen vorhanden. Eine Ausnahme bildet nur das Schild- 

fragment des Typs »Herzsprung« aus dem Beckendepot von Skydebjerg auf Fiinen11. Im 

Karpatenraum stehen dem ausschlieElich Bruchstiicke von Schilden gegeniiber, die be- 

wuEt zerbrochen worden sind (Patay 1968, 245; Hansen 1994, 20; Nebelsick 1997, 39). 

Schauer (1980,235) hat in diesem Zusammenhang auf abweichende bronzezeitliche, 

rituelle Deponierungsvorschriften fur diese Region hingewiesen.

Die Lage des Fundplatzes und der Erhaltungszustand heben den Schild von Waten- 

stedt deutlich von den bisherigen Exemplaren des Typs »Nipperwiese« im nbrdlichen 

Mitteleuropa ab.

Die Herkunft des Schildfragmentes aus einem zerstbrten Hort kann weitgehend ausge- 

schlossen werden. Zwei reich ausgestattete Beckendeponierungen (Busch 1976; Heske 

2001b) der Periode V, die in einer feuchten Niederung in ca. 500 m Entfernung in siidlicher

10 Heske 2001b, Abb. 8; Schmidt 1995, Abb. 1; 8.

Im Gegensatz zu den Aufierungen von Frohlich 

(1983, 81) und Wagner (1983, 47) zeichnet sich 

durch die neuen Arbeiten zumindest eine deut- 

liche Trennung der Saalemiindungs- von der 

Unstrutgruppe ab, die nicht allein auf den Grab- 

sitten griindet. Fur die Eigenstandigkeit der

Helmsdorfer Gruppe, die nach Schmidt (1967, 

189) bis zum Salzgitterschen Hohenzug reicht, 

deuten sich weitere Argumente an.

11 Albrectsen 1952, Abb. 5; Thrane 1975, Abb. 43. Die 

Zuweisung des Bronzestiickes aus dem Depotfund 

von Elsterwerda I zu einem Schild bleibt umstrit- 

ten: von Brunn 1968, 317 Taf. 62,36.
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Richtung niedergelegt wurden (Abb. i), lassen vermuten, dab eine Deponierungstatigkeit 

in dem weiter sudlich gelegenen Areal zu suchen ist. Neben einer zeitlich weit zuriicklie- 

genden Zerstbrung des Objektes - die Bruchkanten des Schildes von Watenstedt zeigen 

keine modernen Beschadigungen- spricht auch das Fehlen von weiteren Brucherzhorten 

in der regionalen Deponierungssitte gegen eine Herkunft aus einem Depot.

In Verbindung mit einer befestigten Hbhensiedlung treten Anhaltspunkte zur Funk- 

tion der bronzenen Rundschilde in Erscheinung. Bisher war die Verwendung auEerhalb 

der rituellen Praktiken stets vermutet worden12 die Fundumstande konnten hierfur 

jedoch keinen Beleg liefern. Der Fundort des Schildfragmentes stammt im Gegensatz zu 

den bisherigen »Nipperwiese«-Schilden eindeutig von einem Siedlungsplatz13. Uber die 

Begebenheit, die zum Verlust des Objektes fiihrte, kbnnen ohne Ausgrabungen vor Ort 

keine Aussagen getroffen werden. Der hohe Symbolgehalt, der den bronzezeitlichen 

Schutzwaffen zukommt, laEt fur das Schildfragment von Watenstedt einen zufalligen 

Verlust weitgehend ausschlieEen (Hansen 1994, n). Eine »profane« Verwendung vor 

Ort, die dem eigentlichen Schutzcharakter des Objektes entspricht, kann angenommen 

werden und ist im Umkreis der Gruppe der »Adelskrieger« zu suchen. Die mit nur weni- 

gen Exemplaren regional unterschiedlich iiberlieferten Schutzwaffen mussen zweifellos 

den schichtspezifischen Bronzen angegliedert werden und gelten erst recht als kenn- 

zeichnendes Attribut dieser herausgehobenen Personengruppe. Nur diese soziale und 

politische Elite hatte nach ubereinstimmender Forschungsmeinung den Zugang zu einer 

bronzenen Schutzbewaffnung, mit der hbchstes Prestige und eine Demonstration von 

Macht verbunden war (Hansen 1994,11; Goetze 1984, 29).

Eine vorsichtige Interpretation der Fundsituation des Schildes legt einen Zusammen- 

hang zwischen den befestigten Hbhensiedlungen und einer sich anhand der Reste ihrer 

materiellen Ausstattung zu erkennen gebenden »Herrscherelite« nahe. Besonders die 

kleinen, befestigten Hbhensiedlungen zeichnen sich oftmals durch qualitativ und quan- 

titativ herausragende Metallfunde aus, die zum Kreis der »schichtspezifischen« Bronzen 

gehbren kbnnen (Jockenhbvel 1980, 224). Hierdurch zeigt sich nicht nur der Umfang brt- 

licher Wertbildung, sondern sie sind Indiz fur die Anwesenheit einer sozialen Ober- 

schicht. Anhand des Schildfragmentes von Watenstedt findet sich auf dem Kontinent 

erstmals der Hinweis darauf, dab die Schilde neben ihrem herausgehobenen »Weihe- 

charakter« auch im Bereich herrschaftlicher Burgen Verwendung fanden.

Das Auftreten einer »importierten« GroEbronze im unmittelbaren Umfeld der Hiinen- 

burg diirfte mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Anlage in Zusammenhang stehen. 

Neben zahlreichen bronzenen Einzelfunden und mehrteiligen Bronzedeponierungen 

kommt als weiterer Aspekt eine Tonwanne hinzu, die Hinweise auf eine brtliche Salzge- 

winnung aus der in ca. 1000 m entspringenden Solquelle geben kbnnte14.

12 Als Belege hierfur dienen die Beschadigungen auf 

einigen Schilden, die von zeitgendssischen Waf- 

fen herriihren sollen sowie die stabile Ausfiihrung 

(Needham 1979,127; Schauer 1982, 208).

13 Erstmalig konnte in South Cadbury, Somerset,

England ein Schild vom Typ Yetholm wahrend 

einer Ausgrabung freigelegt werden. An einer 

Zuwegung zu einer spatbronze-friiheisenzeitlichen

Hbhensiedlung fand sich der Schild, welcher in 

einem Graben deponiert und mit einem Holzpflock 

durchbohrt war. Die Fundsituation spricht fur eine 

zeremonielle Niederlegung (Coles u. a. 1999, 46).

14 Das Tonwannenfragment von Watenstedt hat grofie 

Ahnlichkeit mit einem Fund aus Emmerstedt, 

Ldkr. Helmstedt. Die Zuweisung zur Soleverarbei- 

tung bleibt nach Saile (2000,160) aber umstritten.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 88 / 2004



FRAGMENT EINES B R O N Z E Z E I T LI C H E N RUNDSCHILDES 393

Zusammenfassung

Mit dem Bronzefragment von Watenstedt wird den Schilden vom Typ »Nipperwiese« 

ein weiteres Exemplar an die Seite gestellt. Nene Hinweise fur eine Datierung kbnnen 

nicht beigebracht werden. Der Fundort im niedersachsischen Nordharzvorland weicht 

von der bisherigen Fundsituation der Schilde deutlich ab und steht in keinem erkennba- 

ren Zusammenhang mit einem Gewasser. Fin »Weihecharakter«, der sich fair die bisheri

gen Schilde vom Typ »Nipperwiese« ergibt, kann weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Die Fundsituation in unmittelbarer Nahe zu einer befestigten Hbhensiedlung kdnnte 

dagegen mit einer »profanen« Nutzung als Schutzwaffe in Verbindung stehen und stellt 

erstmals fur den Randbereich der Lausitzer Burgen einen Zusammenhang zwischen den 

Befestigungsanlagen und den »schichtspezifischen Bronzen« her. Mit der Zugehdrigkeit 

zu dieser herausragenden Fundgattung wird ein Teil der materiellen Ausstattung einer 

Oberschicht greifbar, die besonders auf den kleinen, befestigten Hbhensiedlungen ver- 

mutet wird. Fur die Bronzeschilde vom Typ »Nipperwiese« liegen damit neue Ansatze 

zur Interpretation vor. Fur das Nordharzvorland kann im Zusammenhang mit weiteren 

Bronzen die kulturelle Eigenstandigkeit dieser Region unterstrichen werden.

Summary

A fragment of a round bronze shield found near a Late Bronze Age/Early Iron Age hill 

settlement at Watenstedt, Helmstedt District

The bronze fragment from Watenstedt represents a further specimen of the »Nipper- 

wiese« shield type. No new information regarding dating can be offered. The location in 

the Lower Saxon North Harz foreland differs from the contexts of shields found so far 

and has no recognisable relationship with water. A »consecrational character® which the 

shields of »Nipperwiese« type till now had, can be excluded. The context of the find in 

the immediate proximity to a hillfort could instead indicate its »secular« use as a defen

sive weapon, and provide for the first time a connection between the fortifications and 

the hierarchical bronzes® for the border area of the Lausitz hillforts. With the affiliation 

to this exceptional find category a part of the material equipment of an elite becomes 

accessible, which is suspected especially on the small, defended hill settlements. Thus, 

for the »Nipperwiese« bronze shield type a new basis for interpretation is now available. 

In connection with other bronzes, the cultural independance of the North Harz foreland 

can be emphasized.
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