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Lage und Ausdehnung der Fundstelle

Seit Mitte des 19. Jh. ist das nur etwas uber 1000m nordbstlich vor den Toren Quedlin- 

burgs gelegene, nun als Gewerbegebiet ausgewiesene Areal an der Magdeburger StraEe 

als Standort der mittelalterlichen Dorfstelle GroE Orden bekannt. Die Lage im Gelande 

ist durch einen 1869 von G.Brecht -auf Grundlage einer franzbsischen Flurvermes- 

sungskarte von 1810- erstellten Plan in etwa gesichert (Brecht 1869, 1-10; 179-182). Bei 

einem durch W. Hohmann 1994 erstellten Vergleich mit topographischen Karten des 

ausgehenden 19. und 20. Jh. lieEen sich die von Brecht kartierten Flur- und Hofgrenzen 

zum Teil mit der heutigen Topographic in Deckung bringen1 (Abb. 1). Die Fundstelle liegt 

in seichter Hanglage gegen Nordwest auf einem leicht erhdhten Gelandesporn, der in 

den Verlauf der unweit in einem Maander nordwestlich vorbeiziehenden Bode eingreift. 

Das Umfeld der Fundstelle ist heute zum iiberwiegenden Teil mit Industrie- und Gewerbe- 

bauten dicht belegt.

Sporadische archaologische Ausgrabungen fanden in diesem Gebiet von 1974 bis 1981 

statt (Schmidt/Schiffer 1983, 200-204). Von 1993 bis 1995 und 1996 wurden die Er- 

schlieEungstrassen und kleinere Baugrundstiicke des nun als Gewerbegebiet ausgewie- 

senen Areals groEflachig untersucht (Sailer 1997, 255-294). Die jiingsten Bodenaufschliis- 

se werden seit September 1998 unter der Leitung der Verfasser auf den benachbarten 

Parzellen 13 und 17 getatigt. Dabei konnten bis zum Jahresende 2000 fiber o,4ha Flache 

mit knapp 500 Befunden dokumentiert werden.

Die hier vorgestellten Befunde und Funde entstammen der Grabungsflache auf der 

Parzelle 17, welche einem von der Firma ekabe - Werbung und Display (Sitz in Xanten, 

Westf.) im Februar 2000 eingereichten GrundriEplan fur die Errichtung eines Gewerbe- 

baues entspricht (Abb. 2; 4). Von der insgesamt 1700m2 groEen, iiberdachten Grundfla- 

che sollten vom 04.05. bis 08.09.2000 insgesamt 1400m2 archaologisch »bereinigt« iiber- 

geben werden. Ca. 300 m2 auf o.g. Flache wurden bereits 1999 untersucht. Der Trager der 

archaologischen Prospektion war die Stadt Quedlinburg.

1 Sailer 1997, 256-258 mit einer detaillierten

Darstellung der bisherigen Forschungsgeschichte 

in und um Grog Orden.
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Abb. i Quedlinburg, Fundstelle Magdeburger Strafie.

Darstellung auf der Grundlage der TK 4233 M. 1:25000. Vervielfaltigungserlaubnis erteilt durch das Landesamt 

fur Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt. LVermD/V/029/2002.

Gelandesituation und Grabungstechnik

Auf den Grabungsflachen der Parzellen 13 und 17 wird das anstehende, eiszeitliche Lofi- 

paket im oberen Hangabschnitt von einer kolluvialen Schwarzerdedeckung nicht unter 

0,7 m iiberlagert. Die gegen Nordwesten machtiger werdende Schwarzerdedeckung kann 

auf Parzelle 17 partiell eine Starke von bis zu 1,2m erreichen. Unter dem hier bis zu im 

starken LoEpacket steht grober Kies und Sand an (Geschiebeschotter).

Beide Grabungsflachen auf Parzelle 13 und 17 wurden vor Grabungsbeginn mit Ma- 

schineneinsatz auf ca. 0,5 m Tiefe von der 0,7111-1,2 m starken, im oberen Bereich durch 

ackerbauliche Aktivitaten stark gestorten Schwarzerde-Deckschicht befreit. Die Anlage 

des ersten Planums (= Baggerplanum) erfolgte im ackerbaulich unbertihrten Schwarzer- 

dehorizont in etwa 0,5 m Tiefe ab rezentem Laufniveau. Nach flachiger Dokumentation 

aller erkennbaren Befunde auf diesem Niveau und kompletter Abgrabung der Befunde 

wurde die gesarnte Grabungsflache nochmals im Handabtrag auf Niveau Planum 2 ge- 

bracht, welches immer die Oberkante des LbBhorizontes darstellte, also dem natiirlichen 

Gelanderelief folgte. Die Plana 3 und 4 wurden bei Bedarf als Zwischenplana in Teilbe-
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Abb. 2 Quedlinburg, Fundstelle Magdeburger Strafie, Parzelle 17. Gesamtplan der 1999 und 2000 

ergrabenen Teilflachen, bandkeramische Hausgrundrisse sind gerastert.
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reichen von uberlagernden Befunden eingezogen, d. h. sie wurden nie flachig angelegt. 

Auf Niveau des Planums 2 (LbEplanum, ca. 1 m unter rezentem Laufniveau) wurden nun 

die restlichen Befunde flachig dokumentiert, welche sich auf Niveau Planum 1 noch nicht 

abzeichneten. Hierbei handelte es sich vorwiegend um bandkeramische bis eisenzeit- 

liche Befunde. Die mittelalterlichen Baustrukturen waren meist nur im Bereich der 

Schwarzerde anzutreffen, was bei starker Bodenfeuchte wie auch zu starker Trockenheit 

zu Problemen bei der Befunderkennung fiihrte. Die bandkeramischen Befunde konnten 

regelhaft erst ab Oberkante LbEniveau dokumentiert werden. Um die Befunderkennung 

im Schwarzerdehorizont zu optimieren, wurden die geputzten Plana uber mehrere Tage 

der Witterung -ohne Abdeckungen wie Planen und Zelte- ungeschiitzt ausgesetzt: Wah- 

rend des mehrmaligen natiirlichen Austrocknens und erneuten Anfeuchtens des Erdrei- 

ches fiber einen langeren Zeitraum lieEen sich Farbveranderungen und Konsistenzun- 

terschiede im Boden deutlich besser beobachten.

Anders als in den Grabungskampagnen 1998/99 hat sich auf der aufgedeckten Flache 

in Parzelle 17 gezeigt, dab uber 50% aller dokumentierten Befunde erst im zweiten (LdE-) 

Planum erkannt worden sind.

Befunde

In der aufgedeckten Flache von rund 1700 m2 auf Parzelle 17 zeigt sich eine sehr groEe 

Befunddichte des Neolithikums mit mindestens fiinf partiell aufgedeckten Langhaus- 

grundrissen unterschiedlicher Form und GroEe (Abb. 2). Die Gebaudegrundrisse der Sied- 

lung an der Magdeburger StraEe sind vergleichbar den bisher bekannt gewordenen Grund- 

rissen anderer zeitgleicher Siedlungen. Sie sind genau Nordwest-Siidost ausgerichtet 

und liegen, ahnlich einer neuzeitlichen Reihenhausbebauung, dicht gestaffelt nebenein- 

ander (Abb. 3). Die Lange der Pfostenstanderbauten ist in der Flache nie komplett erfaEt 

worden, kann aber anhand vergleichbarer Fundstellen zwischen 15 m und uber 30 m be- 

tragen haben. Die Breite variiert von 6 m bis 9 m. Die Pfostengruben der Hauser sind nie- 

mals in originaler Tiefe erhalten, da durch tiefgreifende Erosionsvorgange am Fundort 

die ab Niveau Planum 1 aufgedeckten Pfostengruben durchschnittlich nur noch 0,05- 

0,10m in den anstehenden LbE eingriffen. Ehemals nur geringfiigig flacher eingebrachte 

Pfosten konnten demnach archaologisch nicht mehr erfaEt werden. Ein typisches bau- 

techmsches Merkmal dieser friihen Hausform ist die vierschiffige Bauweise mit massi- 

ven, dicht hintereinander geschalteten Dreistanderreihen, die die Dachkonstruktion 

trugen. Die in der Magdeburger StraEe aufgedeckten Wandkonstruktionen sind aber recht 

vielgestaltig: der Nordwestteil (Wohnbereich) des Hauses 8 zeigt eine sehr massive Wand- 

gestaltung in Form eines U-fbrmigen Grabchens, in das ehemals senkrecht eingebrachte 

Spaltbohlen eine massive Holzwand bildeten (Abb. 2). Im weiteren Verlauf wechselt die 

Wandkonstruktion zu einer Fachwerkbauweise mit einzeln eingebrachten Wandpfosten, 

welche mit Lehm verstrichene Weidengeflechtwande stiitzten. Das Material fiir den Lehm- 

verputz wurde aus den ebenfalls erhaltenen, langschmalen und flachen Gruben gewon- 

nen, welche sich dicht entlang der Langsseiten der Hausgrundrisse befinden.

Der SiidostabschluE des Hauses 4 zeigt abweichend von den iibrigen Grundrissen 

einen halbrunden Vorbau. Eine zweiphasige Bauabfolge kann sicher bei den Hausern 6 

und 7 angenommen werden: Hier wurde ein alterer, im Nordwesten mit einem Wand-
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grabchen versehener Pfostenstanderbau in der jiingeren Phase der Linearbandkeramik 

(LBK) von einem Hausgrundrifi mit AuEenwanden aus Doppelpfostenreihen zum Teil 

iiberlagert2.

Die auffallige stereotype Ausrichtung der meisten bandkeramischen Hauser in Mittel- 

europa ist als konstruktive Anpassung des Bautyps an die vorherrschenden klimatischen 

Bedingungen zu verstehen: den vorwiegend aus Nordwest anziehenden Winden boten 

die Giebelseiten der machtigen Bauten die geringste Angriffsflache, zudem gewiihrlei- 

stete der in die Austrittsbffnungen der Giebelzwickel einstreichende Wind ein angeneh- 

mes Raumklima, indem er den Rauch des offenen Herdfeuers aus dem gegentiberliegen- 

den Rauchabzug ins Freie driickte (Luley 1990, 43). Die standardisierten Bauformen, wie 

sie sich nicht nur fur die Bandkeramik, sondern auch fur die Rbssener Kultur beobach- 

ten lassen, leiten sich aus den Wiinschen, Erfahrungen und Notwendigkeiten ihrer Be- 

wohner ab. Sicherlich sind hier aber auch schon klar strukturierte Bautraditionen erkenn- 

bar, deren Uberlieferung und technische Gestaltung durch Spezialisten innerhalb der 

ddrflichen Gemeinschaft tradiert wurden (Luley 1990, 33 f.).

Parallel zu den Langseiten dieser groEen Pfostenstanderbauten, die wahrscheinlich 

als Behausungen einer ganzen Sippe gedient haben, sind regelhaft langgestreckte, schma- 

le und zumeist nur flach eingetiefte Gruben zu beobachten, welche mit der Errichtung 

der Hauser in unmittelbarer Verbindung stehen: Sie lieferten das Ton- oder Lehmmate- 

rial fur den Verputz der aus Flechtwerk zwischen den Wandpfosten errichteten Wande. 

Im Verlaufe der Nutzung der so errichteten Hauser wurden diese hausnahen Gruben als 

bequeme Abfallgruben umfunktioniert. In diesen Gruben fanden sich dann auch die 

meisten Funde wie Keramik, Werkzeuge und Speisereste in Form von Knochen, die 

einen breiten Querschnitt durch die materielle Kultur dieser Zeit liefern.

In einer Zusammenschau der hier aufgedeckten Befunde mit den Grabungsergebnis- 

sen der Grabungen von 1993 bis 1996 im Bereich der ErschlieEungstrassen zeigt sich ei- 

ne sehr dichte bandkeramische Siedlungsstruktur mit bisher uber acht sicher nachweis- 

baren Langhausern im Bereich der Magdeburger StraEe, Parzelle 8-17 (Abb. 3). Die Funde 

deuten ganz tiberwiegend auf eine Griindung der Siedlung in mittelbandkeramischer 

Zeit (LBK II—III) und ein Erlbschen der Siedlungstatigkeit in der entwickelten Bandke

ramik (LBK IV). Der Siedlungszeitrahmen umfaEt damit ca. 400 Jahre oder 20 Generatio- 

nen. Zur absolutchronologischen Datierung dieser auf typologischem Wege erstellten 

Einordnung der Siedlungsabfolge stehen keine eigenen Daten zur Verfiigung. Die bisher 

bekannten C-14-Daten fest datierter Platze des Fruhneolithikums im Mittelelb-Saale-Ge- 

biet sprechen im Vergleich mit dem Fundort Quedlinburg, Magdeburger StraEe, fur ein 

Einsetzen der Siedlungstatigkeit um ca. 5300 v. Chr. und einen Abbruch um ca. 4900 v. 

Chr. (Breunig 1985, 139-145; Wechler 1992, 30-35). Damit kommt der Fundstelle die Be- 

deutung des bislang altesten nachgewiesenen bauerlichen Siedlungsplatzes auf dem 

Stadtgebiet Quedlinburgs zu.

Die Nutzungsdauer der neolithischen Pfostenstanderbauten wurde in der friiheren 

Forschung mit 25-30 Jahren als recht gering eingeschatzt, da man den Holzkonstruktio-

2 In der jiingeren Phase der LBK werden Hauser mit von Bauten mit Doppelpfostenreihen abgeldst: 

einfachen auheren Pfostenreihen offensichtlich Einicke 1994, 28.
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Abb. 3 Quedlinburg, Gewerbegebiet Magdeburger Strafie. Idealisierte Darstellung der durch 

die Grabungen 1993-2000 aufgedeckten bandkeramischen Hausgrundrisse.

nen einen hohen Schadlingsbefall und schnellen Verfall durch Verrottung zumaE (z.B. 

Schluter 1983, 67). Die auf experimentalarchaologischem Wege ermittelten Daten junge- 

rer Zeit zeigen aber entgegen obiger Einschatzung eine wesentlich hdhere Lebensdauer 

der Hauser von bis zu 100 Jahren (z. B. Ahrens 1990, 45 f.).

Geht man von einer Generationendauer von 20 Jahren und einer Bewohnbarkeit der 

neolithischen Hauser von ca. 100 Jahren aus, kommt man bei der ermittelten Siedlungs- 

dauer von ca. 400 Jahren auf 20 Generationen bzw. vier Hauser, die ndtig waren, damit 

-eine Siedlungskontinuitat vorausgesetzt- immer wenigstens ein Haus am Platz vor- 

handen war. Auf der Fundstelle Quedlinburg, Magdeburger StraEe, wurden bislang acht 

sichere Langhausgrundrisse nachgewiesen (Abb. 3), tatsachlich wird ihre Gesamtzahl aber 

hbher gelegen haben, zumal die Siedlungsgrenzen vor allem im Norden und Westen bei 

den Ausgrabungen noch nicht erfaEt werden konnten. Es kann aber nach dem bisheri- 

gen Stand der Forschung sicher davon ausgegangen werden, daE mindestens immer 

zwei Gebaude zur gleichen Zeit nebeneinander existierten, die Jewells einer Sippe von 

ca. zehn Personen als Behausung dienten. Demnach diirfte man der Siedlungsstelle Qued-
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linburg, Magdeburger StraEe, in der Bandkeramik mindestens den Charakter eines klei- 

nen Weilers mit ca. 20 Bewohnern zusprechen. Ob nicht sogar das Bild eines geschlos- 

senen Dorfes richtiger ware, miissen ktinftige Grabungen erbringen.

Besondere Beachtung hat in der Woche vom 24.-28.07.2000 die Aufdeckung einer 

Siedlungsbestattung gefunden (Mitteldeutsche Zeitung vom 25.07.2000): Es handelt sich 

um ein mannliches, adultes Individuum, welches auf dem Boden der Vorratsgrube 

Behind 79 mit linearbandkeramischem Fundmaterial in der Verfiillung aufgefunden 

wurde (Abb. 2). Die Bestattung war gemaE dem bekannten festgepragten Ritual der Band- 

keramiker in Nordwest-Sfidost orientierter Hockerstellung, linksseitig mit Blick nach 

Nordosten in den Boden eingebracht worden. Der Tote, der durch seine ausgepragten 

Muskelansatzstellen als robustes Individuum von ca. 1,70 m KdrpergrbEe angesprochen 

werden muf>, war auf dem Boden der ehemaligen Vorratsgrube derart schrag nieder- 

gelegt worden, dab der Kopf ca. 0,3m tiefer als seine angewinkelten Unterschenkel zu 

liegen kam. Echte Beigaben konnten nicht dokumentiert werden, allerdings bleibt zu 

klaren, ob die als zufallige Streuscherben in der Grubenverftillung gedeuteten, fragmen- 

tierten Funde nicht doch einen rituellen Hintergrund haben: Bei einer Reihe von Sied- 

lungsbestattungen der Salzmiinder Kultur wurden regelrechte Scherbenpackungen oder 

Scherbenpflaster fiber und unter den Toten beobachtet (Behrens 1973, 242).

Das Phanomen der Siedlungsbestattungen, d.h. einzelne Bestattungen in Gruben, die 

inmitten von bestehenden Siedlungen in ehemaligen Vorratsgruben oder unter Hiiusern 

eingebracht wurden, ist im Mittelneolithikum haufiger faEbar. Dieser Umstand und die 

Tatsache, daE erkennbare, d.h. vollstandige Beigaben im allgemeinen fehlen, bietet Raum 

fur mannigfaltige Spekulationen: Die Erklarungsmodelle reichen von einem nachliissi- 

gen Vergraben unliebsamer Zeitgenossen (Strafmodell) iiber eine fiber den Tod hinaus 

zum Ausdruck gebrachte Verbundenheit der Lebenden mit dem im unmittelbaren Le- 

bensumfeld bestatteten Toten bis zu sehr pragmatischen Erklarungsmodellen als Bestat

tungen in Wintermonaten mit Frostboden und dem vereinfachten Rtickgriff auf schon 

bestehende Erdgruben.

Als eine Besonderheit ist die im Schwarzerdeplanum 1 quer fiber die gesamte Flache 

verlaufende Pflasterung mittelalterlicher Zeitstellung aus tischtennisball- bis kindskopf- 

groEem Steingerbll/Kies zu nennen, auf denen sich groEe Mengen an Tierknochen, meist 

Langknochen von GroEsaugern, aber auch von Hunden und Ziegen/Schafen fanden 

(Abb.4). Eine Deutung als Hof- oder Hauspflaster der mittelalterlichen Wohnbebauung 

von Groh Orden aufgrund des unregelmaEigen Verlaufes des Pflasters scheint nicht 

schlfissig, da gerade im Bereich der Pflasterungen und in seinem unmittelbaren Umfeld 

keine mittelalterlichen Bebauungsspuren aufgedeckt werden konnten. Einen Hinweis 

konnten die unter der Pflasterung dokumentierten, zahlreichen Stakenlbcher geben, 

welche paarig und in deutlich erkennbaren Reihen eingebracht worden sind. Sicherlich 

stehen die beiden Befunde in einem Zusammenhang und miissen sehr wahrscheinlich 

als teilweise befestigter Weg mit Feld- oder Garteneinfriedungen in Form von Weiden- 

geflechtzaunen/bzw. -wanden gedeutet werden. Das nordwestlich, annahernd parallel 

verlaufende Grabchen (Befund 46) wurde demnach auf der anderen »StraEenseite« eine 

Art Drainage und StraEengraben bilden. Sicherlich stellen die Pflasterung (Befund 86, 

Abb. 4), die Stakenlochreihen und das Grabchen Befund 46 die Bebauungsgrenze und 

den nordlichen Abschlufi der Wiistung GroE Orden dar.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 86 / 2003



16 OLIVER SCHLEGEL UND KERSTIN SONNTAG

Abb. 4 Quedlinburg, Fundstelle Magdeburger Strafie, Parzelle 17. Gesamtplan der 1999 und 2000 

ergrabenen Teilflachen, die mittelalterlichen Befunde (10.-13.Jh.) sind gerastert.
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Im Uberblick zeigt die prospektierte Flache eine sehr hohe Befunddichte von tiber 

300 Befunden auf 1700m2 Flache. Es handelt sich dabei iiberwiegend (ca. 80%) um mit- 

tel- bis jungneolithische Befunde mit mindestens fiinf (Teil-) Grundrissen mehrschiffi- 

ger Hallenhauser. Die mittelalterlichen Befunde der Wustung Groh Orden treten in die- 

sem Bereich zuriick und machen nur etwa 20% des gesamten Befundbestandes aus. 

Dariiber hinaus sind Befunde mittelalterlicher Zeitstellung iiberwiegend im siidostli- 

chen Bereich der prospektierten Flache angetroffen worden. Einige wenige Gruben sind 

der Eisenzeit zuzuordnen.

Funde

Ein groEer Teil der hier vorgestellten Funde stammt aus den unmittelbar neben den Lang- 

hausgrundrissen befindlichen Gruben, welche zur Materialgewinnung fiir den Lehmver- 

putz der Flechtwerkwande der Bauten ausgehoben worden sind. Offensichtlich sind die- 

se langschmalen und meist flachen Gruben anschlieEend nicht sofort wieder verfiillt 

worden, sondern sie dienten langere Zeit als Sammelgruben fiir die alltaglich anfallen- 

den Abfalle der Hausbewohner. Das Fundinventar dieser Gruben kann demnach als 

Grundlage zur Datierung des betreffenden Gebiiudegrundrisses und als reprasentativer 

Querschnitt der materiellen Kultur seiner Bewohner angesehen werden. Auf den Abb. 5- 

14 wird nur eine kleine, representative Auswahl des wesentlich umfangreicheren Fund

materials wiedergegeben, um die chronologische Tiefe und kulturelle Einordnung der 

fiir die Stadt Quedlinburg recht bedeutsamen Fundstelle zu belegen.

Der Formenschatz der durchweg in Wulsttechnik aufgebauten GefaEkeramik zeigt 

das iibliche Spektrum bekannter bandkeramischer Fundstellen des Vorharzgebietes: 

Ktimpfe mit kalottenfbrmigem oder birnenfdrmigem UmriE (Abb. 5,8-9), flache Schalen 

(Abb. 11,3), flaschenfdrmige GefaEe mit enger Halsmiindung, sog. Butten, und grobe Vor- 

ratskeramik, z.T. mit Standboden (Abb. 6,2; 10,4; 12,1). Unter den Schalen befinden sich 

mehrere sogenannte Zipfelrandschalen, die sich durch mehrere halbrunde, plastische 

Auswiichse, die fiber den eigentlichen Rand hinausragen, auszeichnen (Abb. 10,3). Die 

Feinkeramik der Fundstelle Quedlinburg zeigt fast ausschlieElich rundbodige GefaEun- 

terteile. Flache oder abgeplattete Boden sind nur bei der Grob- bzw. Vorratskeramik zu 

beobachten. Zur besseren Handhabung sind an verschiedenen GefiiEtypen, vor allem an 

VorratsgefaEen und den Flaschen mit enger Halsdffnung Henkel, Knubben, Warzen 

und Osen in den unterschiedlichsten Formgebungen, GrbEen und Anzahl angebracht 

(Abb.5,7; 6,2; 10,4; 12,2).

Die Feinkeramik zeichnet sich meist durch einen sehr feingeschlammten Ton, eine gut 

geglattete Oberflache mit haufiger Politur und sehr diinne Wandungsstarken aus. Die 

Vorratskeramik ist dagegen deutlich voluminbser, weit weniger sorgfaltig gearbeitet, zeigt 

Wandstarken von bis zu 1,5 cm und ist mit groben Magerungspartikeln durchsetzt. Die 

Keramiken zeigen kaum organische Magerungsbestandteile und haben meist die durch 

den offenen Feldbrand bedingte, fleckig braun-schwarze Farbung. Einheitliche Farbge- 

bungen an einem GefaE sind selten, dagegen wurden haufiger Reste von roten oder weis- 

sen Inkrustationen in den eingeritzten Verzierungslinien der Feinkeramik, insbesondere 

der Kiimpfe nachgewiesen.
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Abb. 5 Quedlinburg, Magdeburger StraBe, Parzelle 17, Bef. 70.

Grubeninhalt bandkeramischer Zeitstellung. 1. 2 Flint. 3-5 Knochen. M. 1:2. 6-9 Keramik. M. 1:3.
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Abb. 6 Quedlinburg, Magdeburger Strafie, Parzelle 17, Bef. 70. 

Grubeninhalt bandkeramischer Zeitstellung. 1. 2 Keramik. M. 1:3.
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Die Verzierungen der Feinkeramik wurden eingeritzt, gestochen und gelegentlich auch 

plastisch modelliert. Die Verzierungsmotive erscheinen uniform als umlaufende Spira- 

len, Maander, Wellen- oder Bogenmuster und Zickzack- oder Sparrenmuster (Abb.5,7-9; 

6,1; 7,8; 8,6; 10,1-2; 11,1-2; 11,5; 12,3; 13,1; 14,1). Die Linienmuster wurden mit einem 

ein- bis zweizinkigen Gerat eingeritzt und zu Bandern verbunden. Ublicherweise sind 

diese Bander mit Einstichreihen, Einstichpaaren oder Fingernagelstichen gefiillt. Die 

randparallelen, umlaufenden Miindungsverzierungen sind ebenfalls sehr einheitlich: 

Im Quedlinburger Fundmaterial finden sich beinahe ausschlieblich einzeilige, z.T. aber 

auch mehrzeilige, dichte Stichreihen (Abb.5,9; 6,1; 8,6; 10,1; 11,1.2; 12,3; 13,1), seltener 

eine einfache Ritzlinie (Abb. 7,8). Sekundarmuster bzw. Fullmuster in Zwickeln, die sich 

haufig an Keramiken anderer Fundstellen finden, sind in Quedlinburg selten.

Die Verzierung der Grobkeramik zeigt meist plastische Ziige und ist mit Fingerknif- 

fen und Fingertupfen ausgefiihrt (Abb. 6,2; 13,3). Teilweise wurden auch Leisten pla

stisch aufgesetzt, durch dichte Fingerkniffreihen gebildet (Abb. 12,1), oder die regelhaft 

auftretenden Knubben, Osen und Griffwarzen sind als Verzierungselemente einbezogen.

Das keramische Fundmaterial der Grabungen la£t sich vorlaufig in die Stufen LBK II- 

IV einordnen und fiigt sich zwanglos in das bekannte Formenspektrum zeitgleicher 

Fundstellen Sachsen-Anhalts, Niedersachsens und des Rheinlandes ein3.

Einige, meist sehr schlecht gebrannte Spinnwirtel aus Ton lassen sich der technischen 

Keramik zuordnen. Sie besitzen eine mehr oder weniger kugelige bis doppelkonische 

Form mit einer zentralen Bohrung, die zur Aufnahme der Spindel diente (Abb. 7,5-6). 

Spinnwirtel dienten als Schwungmassen am Ende einer organischen Spindel, die von 

Hand in Drehung versetzt zur Herstellung von Garn aus gekammter Rohwolle oder Lein 

bzw. Flachs diente. Das Verweben der so hergestellten Game erfolgte dann an senkrechten 

Gewichtswebstiihlen, von denen sich allerdings bisher keine Spuren in Form von Webge- 

wichten in der Siedlung gefunden haben.

In der Linearbandkeramik treten die friihesten geschliffenen Steinwerkzeuge auf. Die 

Grabungen an der Magdeburger StraEe brachten bisher eine recht umfangreiche Samm- 

lung an geschliffenen Geraten zum Vorschein: Die zahlreichste Gerateform ist die sog. 

Flachhacke oder Dechsel, ein asymmetrisch geschliffenes Steingerat mit breiter Schnei- 

de, welches ehemals in einer hblzernen Knieholmschaftung eingesetzt war (Abb. 14,2). 

Diese quergeschafteten Klingen wurden als Holzbearbeitungswerkzeuge zum Abrichten 

von Stammen und Bohlen verwendet. Die sog. Schuhleistenkeile bezeichnen meihelfbr- 

mige, asymmetrisch geschliffene Steingerate mit hohem gewblbten Querschnitt und 

-im Gegensatz zur Flachhacke- schmaler Schneide (Abb.8,2). Auch diese Steingerate 

wurden quer in Knieholzschaftungen eingesetzt und eigneten sich vorziiglich zur Her

stellung von Spaltbohlen und zum Verzapfen und Lochen von hblzernen Werkstiicken 

(Pleyer 1991, 227-230). Wenige Bruchstiicke von sog. Scheibenkeulen sind als persbnli- 

che Statussymbole oder Rangabzeichen bzw. als Waffen anzusprechen (Abb. 11,4).

3 Vgl. mit den Funden aus Rosdorf, Ldkr. Gottin

gen, bei Schluter 1983, 70-78 und den Fund- 

zeichnungen bei Behrens 1973, 23-34.
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Abb. 7 Quedlinburg, Magdeburger Strafie, Parzelle 17, Bef. 45.

Grubeninhalt bandkeramischer Zeitstellung. 1-4 Knochen. 5. 6 Keramik. 7 Flint. M. 1:2. 8 Keramik. M. 1:3.
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Abb. 8 Quedlinburg, Magdeburger Strafie, Parzelle 17, Bef. 57, 148, 154, 192, 249.

Grubeninhalte bandkeramischer Zeitstellung. 1. 3 Knochen. 2 Amphibolith. 4. 5 Flint. M. 1:2. 6 Keramik. M. 1:3.
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Die geschliffenen Gerate bestehen ausschlieElich aus Felsgestein wie Amphibolith, 

Hornfels und Grauwacke, welche als regional-metamorphe Gesteine im Bereich des Har- 

zes anstehen.

Das Quedlinburger Fundinventar an geschlagenen Flintartefakten setzt sich aus Ab- 

schlagen und Klingen zusammen. Die langschmalen Klingen sind meist fragmentiert 

und selten mit seitlichen Retuschen versehen (Abb.5,1.2; 7,7; 8,4.5; 13,2). Einige Klin- 

genfragmente weisen einen eigentumlichen Sichel- oder Lackglanz an der Langskante 

auf, der durch den haufigen Kontakt mit siliciumhaltigen Pflanzenfasern hervorgerufen 

wird. Hier diirfte der Gebrauch der Stiicke als Einsatze fur hblzerne Kompositwerkzeuge 

wie Sicheln oder Messer gesichert sein.

Die bisher aufgefundenen Abschlage weisen nie Spuren einer weiterfiihrenden Modi- 

fikation auf und sind daher als Werkstattabfalle anzusprechen. Das Quedlinburger Flint

material mit seinem hohen Anted an Flintbruch, vielen unretuschierten Klingen sowie 

einigen Kernsteinen weist auf einen ungehinderten Zugriff auf nahe Silexabbaustellen 

im unmittelbaren Umfeld.

Mahlsteine aus Buntsandstein haben sich nur als stark abgenutzte Fragmente erhal- 

ten. Diese zeigen eine langrechteckige Form, abgerundete Schmalseiten und eine stark 

sattelformig abgenutzte Arbeitsflache. Die zu diesen Unterliegern gehbrigen brotlaibfbr- 

migen Laufersteine, mit denen das Mahlgut zerquetscht wurde, konnten bisher nicht 

geborgen werden.

Uberraschend groE und vielfaltig ist die Zahl der geborgenen Knochenwerkzeuge. 

Verantwortlich hierfur ist der sehr kalkhaltige LoEboden der Fundstelle, der dem Kno- 

chenmaterial gute Erhaltungsbedingungen bot. Die Knochengerate bestehen im wesent- 

lichen aus unterschiedlichsten Pfriemen und Ahlen, seltener sind Spatel bzw. Glattinstru- 

mente (Abb. 5,3-5; 7,1-4; 8,1). Einige sehr flache, sorgfaltig polierte, aus Rippen gefertigte 

Spitzen kdnnen als Projektilspitzen angesprochen werden (Abb. 8,3). Ob sich unter den 

als Ahlen angesprochenen Werkzeugen nicht auch weitere Projektilspitzen verbergen, 

kann nicht abschlieEend geklart werden4. Die sehr sauber zugerichteten und schlanken 

Ahlen zum Vorstechen von Nahtldchern wurden in der Regel aus den Rdhrenknochen 

von Vdgeln gewonnen. Die grbEeren Pfrieme zum VerschlieEen und Befestigen von Ge- 

genstanden wurden dagegen aus massiverem Knochenmaterial gewonnen.

4 Vgl. mit den Untersuchungen an einem bandkera- 

mischen Skelett mit Knochenspitze bei Schafberg 

1996, 11-13.
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Katalog

Abb. 5

(bandkeramische Funde aus Befund 70)

1 Flintklinge mit seitlicher Retusche. 

HK-Nr. 2000:3338.

2 Flintklinge, fragmentiert.

HK-Nr. 2000:3338.

3 Knochenahle, geschnitzt und poliert. 

HK-Nr. 2000:3338.

4 Knochenpfriem, geschnitzt und poliert. 

HK-Nr. 2000:3338.

5 Knochenahle, fragmentiert, geschnitzt und 

poliert. HK-Nr. 2000:3338.

6 RS eines kumpffbrmigen Siebgefahes mit 

von aufien nach innen durchstochener Wan- 

dung; Oberflache geglattet, hell- bis dunkel- 

braun, Innenseite rauh; handgefertigte 

Ware, hart gebrannt, feine Sandmagerung. 

HK-Nr. 2000:3338.

7 RS eine Kumpfes mit kugeligem Boden; 

auf dem GefaBbauch vier aufgesetzte, runde 

Griffknubben; Verzierung mit parallelen 

Linienbandern und lockeren einzeiligen 

Ftillstichen. Die Oberflache ist geglattet und 

von mittelbrauner Farbung. Die handgefer

tigte Ware erscheint hart gebrannt. Kom- 

plett rekonstruierbares Gefafi, feine bis mitt- 

lere Sandmagerung. HK-Nr. 2000:338.

8 RS eines kalottenformigen Kumpfes mit 

parallel eingeritzten Linien in Form von 

Spiralbandern mit einzeiliger Stichreihe 

als Fullmuster; handgeformte, hellbraune 

Ware, Oberflache sorgfaltig geglattet und 

poliert, innen rauh; Gefafi komplett rekon- 

struierbar, feine Sandmagerung.

HK-Nr. 2000:3338.

9 RS eines birnenformigen Kumpfes mit 

parallel eingeritzten Linienbandern und 

unregelmafiigen Ftillstichen; randparallele

Einstichverzierung; im oberen Drittel der 

Scherbe drei sekundare Bohrungen als 

Flickungen. Die Keramik ist von dunkel- 

brauner Farbung und sorgfaltig geglattet. 

Handgefertigte Ware, gut gebrannt, feine 

Sandmagerung. HK-Nr. 2000:3338.

Abb. 6

(bandkeramische Funde aus Befund 70)

1 RS eines birnenformigen Kumpfes mit ein- 

gezogenem Rand; randumlaufend einrei- 

hige Nagelstichverzierung. Auf dem Gefafi- 

kdrper diagonale Ritzlinienbander mit 

Fiillungen aus doppelreihigen Stichgrup- 

pen; Oberflache geglattet, hell- bis dunkel- 

braun mit leichten Schmauchungen, innen 

rauh. Die Keramik ist gut gebrannt, fein 

geschlammte Sandmagerung.

HK-Nr. 2000:3338.

2 RS eines mittelgrofien Vorratsgefafies 

mit Linsenboden; auf dem Gefafibauch 

plastisch aufgesetzte, rundliche Knubben. 

Die Musterung zeigt eine Kombination von 

unregelmafiigen Fingernagelstichreihen 

und kurzen Ritzungen. Gefafi ist komplett 

rekonstruierbar. Oberflache rauh und von 

hell- bis mittelbrauner Farbung, innen zeigt 

das Gefafi eine grau-schwarze Farbung.

Die Keramik zeigt auf der Innenseite deut- 

liche Spuren der Wulsttechnik und ist hart 

gebrannt. Grobe Magerung aus Granitgrus. 

HK-Nr. 2000:3338.

Abb. 7

(bandkeramische Funde aus Befund 45)

1 Knochenahle. Durch Schliffpolitur gut 

geglattete Oberflache. HK-Nr. 2000:5992.

2 Knochenspitze aus einer Rippe, geschnitzt 

und poliert, innen noch die spongidse Kno- 

chenstruktur erkennbar; Spitze ist abgerun- 

det. HK-Nr. 2000:5992.
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2

Abb. 9 Quedlinburg, Magdeburger Strafie, Parzelle 17, Bef. 149.

Grubeninhalt des 10.-12. Jh.n. Chr. 1. 2 Knochen und Geweih. M. 1:2.3 Keramik. M. 1:3.
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2

3

4

5

Knochenahle,geschnitzt und poliert; Ober

flache mit Spuren der Schliffpolitur.

HK-Nr. 2000:5992.

Knochenahle, geschnitzt und geschliffen mit 

fragmentierter Spitze. HK-Nr. 2000:5992.

doppelkonischer Spinnwirtel aus Ton, 

beigefarben, schlecht gebrannt; mittelgrobe 

Sandmagerung. HK-Nr. 2000:5992.

doppelkonischer Spinnwirtel aus Ton, 

beigefarben, schlecht gebrannt; mittelgrobe 

Sandmagerung. HK-Nr. 2000:5992.

Flintklinge, fragmentiert mit randlicher 

Retusche. HK-Nr. 2000:5992.

RS eines kalottenfbrmigen Kumpfes mit 

kugeligem Boden; handgefertigte, grau- 

braune Ware mit eingeritzter einreihiger 

Linienbandverzierung in Sparrenform und 

lockeren Fingernageleinstichen als Fiillung; 

Randverzierung aus umlaufender, horizon

taler Ritzlinie; Oberflache geglattet mit 

leichten Schmauchungen, feine bis mittlere 

Sand-/Steingrusmagerung, hart gebrannt. 

GefaE ist komplett rekonstruierbar.

HK-Nr. 2000:5992.

Abb. 8

(bandkeramische Funde aus verschiedenen 

Befunden)

Knochenahle aus Vogelfemur, geschnitzt 

und poliert. Aus Befund 192, 

HK-Nr. 2000:3400.

Schuhleistenkeil, formgeschliffener Amphi- 

bolith. Aus Befundi54, HK-Nr. 2000:3413.

fragmentierte Pfeilspitze aus einer Rippe, 

Knochen geschnitzt und poliert. Aus Bef. 57, 

HK-Nr. 2000:6000.

Flintklinge. Aus Befund 249, ohne HK-Nr.

fragmentierte Klinge aus Flint. Aus Bef. 148, 

HK-Nr. 2000:5999.

6 RS eines dreiviertelkugeligen Kumpfes 

mit rundem Boden; handgefertigte, gut ge- 

brannte Ware von dunkelgrauer Farbung. 

Oberflache auEen geglattet und poliert; 

randumlaufende einreihige, dichte Nagel- 

stichverzierung; Muster aus parallel einge- 

ritzten Linienbandern in Spiralform mit 

einer einreihigen Nagelstichverzierung als 

Fiillung; mittlere bis feine Sandmagerung; 

GefaE ist komplett rekonstruierbar. Aus 

Befund 57, HK-Nr. 2000:6000.

Abb. 9

(mittelalterliche Funde aus Befund 149 

10.-12. Jh. n. Chr.)

1 einreihiger Dreilagenkamm aus Hirschge- 

weih und Knochen, fragmentiert. Die Griff- 

leiste ist schauseitig mit einem eingefeilten, 

zweireihigen Gratenmuster verziert. Befesti- 

gung der knochernen Griffplatten mit dem 

Kammkbrper (iber vier Eisennieten.

HK-Nr. 2000:3374.

2 Knochengerat, geschnitzt und poliert. Die 

Spitze ist intentionell abgestumpft.

HK-Nr. 2000:3374.

3 RS eines StandbodengefaEes mit Trichter- 

rand; handgefertigte Ware, Oberflache ist 

rauh und nur nachlassig geglattet; Keramik 

zeigt eine schwarz-graue Farbung auEen 

mit leichten Schmauchungen und einer 

beige-grauen Farbung innen. Ware ist hart 

gebrannt. GefaE ist komplett rekonstruier

bar. HK-Nr. 2000:3374.

Abb. 10

(bandkeramische Funde aus Befund 143)

1 RS eines birnenformigen Kumpfes mit einer 

einreihigen Stichbandverzierung den Rand 

umlaufend; zum Rand hochziehend eine 

dreireihige Linienbandverzierung in Win- 

kelmuster; handgefertigte Ware von rbtlich- 

dunkelbrauner Farbung, sorgfaltig geglattet 

und poliert, in den Verzierungen weiEe 

Inkrustationen; feine Sandmagerung, hart 

gebrannt. Der Boden des GefaEes ist leicht 

abgeflacht. HK-Nr. 2000:3397.
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Abb. 10 Quedlinburg, Magdeburger Strafie, Parzelle 17, Bef. 143.

Grubeninhalt bandkeramischer Zeitstellung. 1-4 Keramik. M. 1:3.
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Abb. 11 Quedlinburg, Magdeburger Strafie, Parzelle 17, 1-3 Bef. 176, 4, 5 Bef. 199.

Grubeninhalte bandkeramischer Zeitstellung. 1-3. 5 Keramik. M. 1:3. 4 Felsgestein. M. 1:2.

2 RS eines birnenformigen Kumpfes mit einer 

doppelreihigen Linienbandverzierung im 

Sparrenmuster und einer einreihigen Stich- 

verzierung als Fullung; handgefertigte 

Ware, aufien geglattet und beigefarben mit 

dunklen Schmauchungen; innen nur nach- 

lassig geglattet. Scherbe weist in der Gefah- 

wandung Flickspuren in Form von Lochum 

gen auf. Das GefaE ist komplett rekonstruier- 

bar. HK-Nr. 2000:3397.

3 RS einer Zipfelschale ohne Verzierung, 

Oberflache ist uneben, nachlassig geglattet; 

dunkelgraue bis beige Farbung, mittelgrobe
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Sandmagerung. GefaR ist gut gebrannt und 

komplett rekonstruierbar.

HK-Nr. 2000:3397.

4 RS eines rundbodigen, groRen Kumpfes mit 

einziehendem Rand; auf dem GefaRbauch 

plastische, in der Aufsicht ovale Griffknub- 

ben. Die handgefertigte, beigefarbene Kera- 

mik ist nachlassig innen wie auRen geglattet. 

Von auRen eine aufgesinterte Kalkschicht. 

Mittlere bis grobe Steingrusmagerung.

GefaR ist komplett rekonstruierbar. 

HK-Nr. 2000:3397.

Abb. 11

(bandkeramische Funde aus 

verschiedenen Befunden)

1 RS eines birnenformigen Kumpfes mit lin- 

senformigem Boden; einreihige, randparal

lele Stichreihe; Spiralverzierung des GefaR- 

kdrpers aus doppelter Linienbandeinritzung 

und einer einreihigen Stichreihe als Fiillung. 

Die Oberflache ist geglattet und von dunkel- 

brauner- bis grauer Farbung. Handgefertigte 

Ware, hart gebrannt; feine Sandmagerung. 

Aus Befund 176, HK-Nr. 2000:3364.

2 RS eines kalottenformigen Kumpfes mit 

einer dreireihigen Stichverzierung den Rand 

umlaufend und einer zweireihigen Stich- 

bandreihe zwischen Spiralbandern senk- 

recht uber den GefaRkbrper ziehend. Das 

GefaR ist sorgfaltig von auRen geglattet und 

poliert. Farbung hellbraun, hart gebrannt; 

feine Sandmagerung. Aus Befund 176.

HK-Nr. 2000:3364.

3 RS einer flachen Schale mit einfacher, unre- 

gelmaRiger Linienbandverzierung, Oberfla

che aufien geglattet und von schwarzgrauer 

Farbe, innen ist die Keramik rauh und dun 

kelgrau; handgefertigte Ware, gut gebrannt; 

mittlere Sandmagerung. Das GefaR ist kom

plett rekonstruierbar. Aus Befund 176, 

HK-Nr. 2000:3364.

4 Scheibenkeulenkopf, fragmentiert; polierte 

und durchbohrte Grauwacke. Aus Bef. 199, 

HK-Nr. 2000:3402.

5 RS eines birnenformigen Kumpfes mit 

Bandverzierung; Reste weiRer Inkrustierung 

erhalten. Das GefaR ist innen wie auRen 

sorgfaltig geglattet und von dunkler, fast 

schwarzer Farbung. Handgefertigte Ware, 

hart gebrannt; feine Sandmagerung. Das 

GefaR ist komplett rekonstruierbar. Aus 

Befund 199, HK-Nr. 2000:3402.

Abb. 12

(bandkeramische Funde aus 

verschiedenen Befunden)

1 RS eines groRen VorratsgefaRes mit Stand- 

boden und Fingerkniffverzierung; Finger- 

kniff- und Wulstverzierung randparallel und 

diagonal uber den GefaRkbrper. Oberflache 

ist nachlassig geglattet und von brauner Far

bung. Handgefertigte Ware, maRig hart 

gebrannt; grobe Steingrusmagerung. GefaR 

ist komplett rekonstruierbar. Aus Bef. 240, 

ohne HK-Nr.; FD-Nr: 173/2000.

2 RS eines kalottenformigen Kumpfes mit 

unregelmaRiger Fingernagelverzierung; auf 

dem GefaRbauch plastische, in der Aufsicht 

runde Knubben; handgeformte, ungeglattete 

Ware; Oberflache hell- bis dunkelbraun mit 

fleckigen Schmauchungen, hart gebrannt. 

GefaR ist komplett rekonstruierbar. Grobe 

Steingrus-/Glimmermagerung. Aus Befund 

259, HK-Nr. 2000:6010.

3 RS eines kalottenformigen Kumpfes mit 

randumlaufender Stichverzierung; zweirei- 

hige Bogenstrichbandverzierung mit einrei- 

higem Stichmuster als Fiillung. Die Breite 

der zweireihigen Linienbandeinritzung vari- 

iert stark. Handgefertigte Ware, geglattet 

und poliert, hart gebrannt; feine bis mittlere 

Sandmagerung. Aus Befund 194,

HK-Nr. 2000:3399.

Abb. 13

(bandkeramische Funde aus Befund 187)

1 RS eines kalottenformigen Kumpfes mit 

doppelreihiger Linienbandverzierung und 

feinem, einreihigen Stichmuster als Fiillung
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Abb. 12 Quedlinburg, Magdeburger Strafie, Parzelle 17. i Bef. 259, 2, 3 Bef. 194. 

1-3 Keramik. M. 1:3.
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Abb. 13 Quedlinburg, Magdeburger Strabe, Parzelle 17, Bef. 187.

Grubeninhalt bandkeramischer Zeitstellung. 1. 3 Keramik. M. 1:3. 2 Flint. M. 1:2.
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Abb. 14 Quedlinburg, Magdeburger Strafie, Parzelle 17. 1,2 Lesefund, 3, 4 Bef. 274.

1. 4 Keramik. M. 1:3. 2 Amphibolith. M. 1:2. 3 Knochen. M. 1:2.

J A H RES S CH RI FT FUR M ITTE L D E UTS CH E Vo RGE S C H 1C HTE / BAND 86 / 2003



EINE SIEDLUNG DER LINIENBANDKERAMIK 33

der Linienbander; Randumlaufende, einzei- 

lige Stichreihe. Die Oberflache ist aufien wie 

innen geglattet, poliert und von brauner Far- 

bung; handgefertigte Ware, feine Sandmage

rung. HK-Nr. 2000:3388.

2 Flintklinge, komplett mit seitlichen und 

endstandigen Retuschen. Evtl. Einsatz fur 

ein Messer? HK-Nr. 2000:3388.

3 RS eines birnenfbrmigen grofien Kumpfes 

mit Linsenboden, nach oben stark verjiin- 

gend; einzeilige, randumlaufende Fingerna- 

gelverzierung; Oberflache rauh und uneben, 

innen leicht geglattet und von brauner Far- 

bung mit Schmauchungen; handgefertigte 

Ware, hart gebrannt; mittlere Sandmage

rung; Gefafi ist komplett rekonstruierbar. 

HK-Nr. 2000: 3388.

Abb. 14

(Lesefunde und Funde aus Befund 274)

1 RS eines kalottenfbrmigen Kumpfes mit 

einer zweireihigen Linienbandverzierung 

in Sparrenform und einreihiger, lockerer 

Stichreihe als Ftlllung. Die Oberflache ist 

geglattet und nachlassig poliert, von 

schwarzgrauer Farbe. Die Innenseite ist 

ebenfalls geglattet aber von schwarzbrauner 

Farbung. Handgefertigte Ware, hart ge

brannt; feine bis mittlere Sandmagerung. 

Das Gefafi ist komplett rekonstruierbar. 

Lesefund, HK-Nr. 2000:5998.

2 Flachhacke oder Dechsel, geschliffener 

Amphibolith, am Nacken Absplitterungen. 

Aus Abraum, HK-Nr. 2000:3328.

3 Knochennadel, fragmentiert; aus einem 

Vogelfemur gefertigt, poliert und mit 

Lochung am Kopf. Aus Befund 274, HK-Nr. 

2000:6011.

4 RS eines Kugeltopfes mit kurzem Trichter- 

rand, handgefertigte Ware, Oberflache ist 

rauh und von hellbrauner Farbung. Innen 

variiert die Farbung bis dunkelbraun. Mittel- 

grobe Sand /Steingrusmagerung. Aus 

Befund 274, HK-Nr. 2000:6011.

Summary

Covered by ‘historic' soil.

A Linear Pottery settlement at Grofi Orden near Quedlinburg

The location of the abandoned medieval village of Groh Orden about ikm northeast of 

Quedlinburg is well known since the 19th century. In 2000 some 1700 m2 of this area 

were excavated in advance of a proposed industrial development at Quedlinburg. These 

investigations not only revealed features of the medieval village, but also, unexpectedly, 

recorded many remains of an early neolithic settlement. Several features belonged to at 

least five houses of about 6 to 9 m width and up to 30 m in length. These large rectangular 

houses were built of timber posts set in postholes, with wattle walls made of willow 

which were clad with daub or mud. One house showed traces characteristic of a massive 

wall of wooden planks. Alongside the walls of the houses some shallow ditches were docu

mented. These were probably dug to gain mud for the wall construction. Subsequently 

the ditches were infilled with rubbish by the settlers. The numerous finds from the 

ditches, the storage pits and the latrines date from 5300 BC to 4900 BC. These dates con-
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firm that the recent archaeological investigations have identified the oldest known settle

ment in the area of Quedlinburg.
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