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Im Vorfeld des geplanten Bans der ICE-Trasse Erfurt-Halle/Leipzig als Bestandteil der 

transeuropaischen Verbindung Rom-Munchen-Berlin-Stockholm wurden die Belange 

der archaologischen Denkmalpflege in einem Vertrag zwischen dem Landesamt fur 

Archaologie Sachsen-Anhalt (LfA) in Halle (Saale) und der Planungsgesellschaft Bahn- 

bau Deutsche Einheit (PBDE) (Projektzentrum Leipzig) geregelt1. Daraus ergaben sich 

drei Tatigkeitsschwerpunkte fur die Archaologie:

1. Prospektionen und, sofern moglich, Sondagen auf den Fundstellen,

2. Rettungsgrabungen und Notbergungen vor und wahrend des laufenden Baubetriebes,

3. Zuarbeit zu Stellungnahmen.

Diese Arbeiten bezogen sich nicht nur auf die Bahntrasse, sondern schlossen gleich- 

falls die Baustellen-, Abraum- und Rekultivierungsflachen etc. mit ein. Nach §14(9) des 

Denkmalschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt waren die Kosten von dem Verursa- 

cher der Baumafinahme zu tragen.

Die Arbeiten wurden am 24.07.1994 aufgenommen und am 28.02.1999 vorlaufig 

beendet. Ein separate! Stiitzpunkt des LfA in Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, der 

sich durch seine zentrale Lage in bezug auf die Trasse auszeichnete, war Ausgangspunkt 

der Gelandeaktivitaten. Im Verlauf der Jahre 1994-1999 waren von den Arbeitsamtern 

in Halle (Saale) und Merseburg vier AB-MaEnahmen mit bis zu zehn Grabungsarbeitern 

bewilligt worden2. Die Anzahl der Archiiologen in diesem Projekt schwankte zwischen 

einem und dreien3.

1 Die mafigebliche Koordinierung des Projektes lag in 

den Handen von L. Horn (PBDE) und Dr. M. Becker 

(LfA). Der PBDE ist fur die langjahrig bewahrte, 

gute Zusammenarbeit zu danken.

2 R.Amling, M.Becker, A. Behm, M.Benz, S.Bohn- 

sack, W.Ert, K. Fritsche, M. Gerlach, G. Gefiner,

J. Hauer, M. Heder, A. Heinisch, L.PJiinger, 

W.Kiel, S.Knabe, K.-H.Kolley, R. Krappmann, 

E. Kunze, R. Kupfer, S.Lenz, R. Luthardt, L. Moser,

K.Ordelt, H.-G. Paul, B.Quinot, K. Reinsperger,

G. Schroder, M. Schwerthalter, J. Sommer, 

D.Torgau, D.Trapp, A. Urban, E. Vieweg, 

M. Voigt, K. Waschle und H. Weise.

3 Dies waren in der Zeit vom 24.07.1994 bis zum 

or. 10.1995 Dr. C. Hornig, vom or. 12.1996 bis zum 

31.05.1998 Dr. C. Pause, vom 14.02.1997 bis zum 

28.02.1999 U. Fabesch M.A. und vom 24.07.1994 

bis zum 28.02.1999 H. Jarecki M.A.
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Die oben genannten Arbeitsschritte tiberlagerten einander in den vergangenen Jah- 

ren immer wieder, so dab insbesondere bei den Ausgrabungen neben witterungsbeding- 

ten Unterbrechungen4 auch arbeitstechnisch motivierte »Ruhezeiten« (z. B. bei Stellung- 

nahmenzuarbeit, Fundinventarisierung) zu verzeichnen waren.

Sondagen und Ausgrabungen

Von 1994 bis 1999 wurden insgesamt elf Sondagen und/oder Ausgrabungen durchge- 

fuhrt. Einen Schwerpunkt bildete das untere Unstruttal. Bedingt war dies durch den lan- 

gen Bauvorlauf fur die geplante Unstruttalbrucke. Hier bedeutet insbesondere der Bau 

der zwei Briickenwiderlager einen massiven Eingriff in die Tallandschaft. Neben drei- 

jahrigen Ausgrabungen in Wennungen5, Ldkr. Burgenlandkreis, und Wetzendorf6, Ldkr. 

Burgenlandkreis, die durch umfangreiche geophysikalische Untersuchungen7 begleitet 

wurden, ist eine Sondage in Karsdorf8, Ldkr. Burgenlandkreis, zu verzeichnen.

Ein zweiter Grabungsschwerpunkt kristallisierte sich im dstlichen Saalkreis heraus. 

Bautechnisch bedingt war dies durch den vorgezogenen Umbau der Bahnstrecke Halle 

(Saale)-Leipzig(S-Bahn und ICE-Trasse)9 und damit einhergehend der Neugestaltung 

des Knotenpunktes Grdbers. Langer wahrenden MaEnahmen in der Ortschaft Grdbers10, 

Ldkr. Saalkreis, standen kiirzere Ausgrabungen und Sondagen in den Ortschaften Benn- 

dorf11, Ldkr. Saalkreis, Beuditz12, Ldkr. Saalkreis, Dieskau12, Ldkr. Saalkreis, und erneut 

Grdbers14, Ldkr. Saalkreis, gegeniiber. Die bei den Ausgrabungen und den Prospektionen

4 So war beispielsweise im Verlauf des Winters 

1995/ 1996 der Boden bis zu einer Tiefe von 1 m 

gefroren, in einigen Streckenabschnitten hielt 

sich eine geschlossene Schneedecke bis Mitte 

April 1996(1).

5 Wennungen, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 5: 

spatbronze-/fruheisenzeitliche befestigte Sied

lung; Grabungszeit: September 1995 bis Oktober

1996 und von Juli bis Dezember 1997. Grabungs- 

leitung:H. Jarecki, M.A.

6 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4: end- 

neolithisches bis friihbronzezeitliches Graberfeld, 

eisenzeitliche Siedlung; Grabungszeit: September 

1994 bis Oktober 1995. Grabungsleitung:

Dr. C.Hornig/H.Jarecki, M.A.

7 Durch das geophysikalische MeBteam des LfA, 

Dr. A. R. Volker und G. Virkus, seit dem Jahr 1996 

mit regelmafiigen Mefikampagnen im Friihjahr 

und Herbst.

8 Karsdorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 6: neolithi- 

scher Einzelfund; Grabungszeit: August bis Sep

tember 1994. Grabungsleitung: Dr. C. Hornig/ 

H. Jarecki, M.A. Die Sondage auf der altbekann- 

ten Fundstelle, die eine Siedlung in topographisch 

giinstiger Situation erwarten lief>, verlief ergeb- 

nislos. Die Fundstelle war durch den lokalen 

Sandabbau zerstbrt worden.

9 Die auf diesem Streckenabschnitt im November

1997 begonnenen Bauarbeiten werden -ungeach-

tet von dem im Friihjahr 1999 verktindeten vorlau-

figen politischen »Aus« fur den Trassenneubau 

zwischen Erfurt und Halle/Leipzig - zu Ende 

gefiihrt.

10 Grdbers, Ldkr. Saalkreis, Fst. 6: mittelalterliche 

Wiistung Pohritz; Grabungszeit: November 1997 

bis Oktober 1998 und Grdbers, Ldkr. Saalkreis. 

Fst. 9: friiheisenzeitliche befestigte Siedlung; 

Grabungszeit: November 1997 bis Oktober 1998. 

Fst. 6 Grabungsleitung: Dr. C. Pause/H. Jarecki, 

M.A; Fst. 9 Grabungsleitung: U.Fabesch M.A.

11 Benndorf, Ldkr. Saalkreis, Fst. 1: spatbronze- frii- 

heisenzeitliche befestigte Siedlung; Grabungszeit: 

Marz bis Juli 1997. Grabungsleitung: Dr. C. Pause.

12 Beuditz, Ldkr. Saalkreis, Fst. 1; Grabungszeit: April 

bis Mai 1997. Grabungsleitung: U.Fabesch M.A. 

Die Sondage im AnschluR an eine Sandgrube, aus 

der verschiedentlich Urnenfunde bekannt gewor- 

den waren, verlief ergebnislos.

13 Dieskau, Ldkr. Saalkreis, Fst. 27: (bronzezeitliches 

?) Grabhugelfeld; Grabungszeit: September bis Ok

tober 1997. Der Suchschnitt inmitten eines luftbild- 

archaologisch dokumentierten Grabhiigelfeldes 

erbrachte keine Befunde. Dieskau, Ldkr. Saalkreis, 

Fst. 22: friihbronzezeitliche Siedlung; Grabungs

zeit: August bis September 1997. Fst. 7 Grabungs

leitung: U. Fabesch, M.A.; Fst. 22 Grabungsleitung: 

U. Fabesch, M.A.

14 Grdbers, Ldkr. Saalkreis, Fst. 4: neolithischer 

Einzelfund; Grabungszeit: November 1996 bis 

Juni 1997. Grabungsleitung: Dr. C. Pause.
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gewonnenen fiber 53.000 Fundstficke wurden parallel zur Gelandetatigkeit gewaschen, 

inventarisiert und beschriftet.

Da liber einen Teil der genannten Grabungen bereits in verschiedenen Aufsatzen 

berichtet wurde15, stehen im Folgenden methodische Aspekte und Ergebnisse der Pro 

spektionstiitigkeit im Mittelpunkt. Ausfiihrungen zum Trassenverlauf und den natfir- 

lichen Grundlagen der Siedeltatigkeit werden diesen vorangestellt.

Trassenverlauf

Der Trassenverlauf quert das Land Sachsen-Anhalt auf einer Lange von 63,7 km. Beriihrt 

werden von der Linienfuhrung die Naturraume der Unteren Unstrutplatten, die Quer- 

furter Hochflache, die Saale-Elster-Aue und ein Teil der Halle-Leipziger-Tieflandsbucht. 

Ungefahr ein Drittel der Hochgeschwindigkeitsstrecke gefahrdet bekannte archaologi- 

sche Denkmale und Verdachtsflachen nur in geringem Mabe, da der stark reliefierte 

Stidwesten Sachsen-Anhalts fast ausschliefilich durch Briicken- und Tunnelbauwerke 

gequert wird. So folgen nacheinander: Finnetunnel (6,8km), Saubachbrticke (0,2km), 

Bibratunnel (6,4km), Unstrutbriicke (2,7km) und Osterbergtunnel (2,1km). Im Bereich 

der Saale-Elster-Aue bleibt das AusmaE der Bodeneingriffe durch eine 6,4 km lange Brlicke, 

die im »Vor-Kopf«-Verfahren gebaut wird, iiberschaubar.

Verwaltungstechmsch gesehen quert die Trasse drei Landkreise: im Siidwesten den 

Burgenlandkreis, im Bereich der Querfurter Platte den Landkreis Merseburg-Querfurt, 

der bis in die Saale-Elster-Aue reicht, und norddstlich daran anschlieEend den Saalkreis. 

Die Streckenfuhrung der ICE-Trasse mit der Hauptrichtung SW-NO entspricht im weite- 

ren Sinne der Orientierung einer alten Handelsverbindung, der sogenannten »Wein- 

straEe« oder »KupferstraEe« (Bahn 1965; Bahn 1972; Bahn 2002), insbesondere dessen 

stidlichen Abschnitten, die von Erfurt kommend und fiber das Finnegebirge verlaufend 

bis in den Raum Merseburg/Halle/Leipzig ftihrt.

Die Naturraume16

Das hauptsachlich durch Saubach und Biberbach zertalte Buntsandsteinplateau der 

Finne geht nach Norden in flach zur Unstrut abfallende, loEbedeckte Hange fiber. Neben 

geringen Waldbestiinden wird dieser Raum groEflachig fur die Ackerwirtschaft genutzt. 

Die bis zu 7m machtige Auelehmbildungen aufweisende Unstrutniederung wird partiell 

unmittelbar bis an die Ufer fur den Getreideanbau genutzt. Die steilen Muschelkalkstu- 

fenhiinge nbrdlich der Unstrut stehen ganz im Zeichen des regionalen Weinanbaus. 

Inwiefern die entlang des Trassenbereiches vorkommende Flurbezeichnung »Wein- 

berg« auf gegenwiirtig nicht weinbaulich genutzten Flachen als Hinweis auf einen (pra-)hi- 

storischen Weinanbau gewertet werden kann, ist derzeit nicht sicher zu beantworten.

Die weitwellige, nach Nordosten leicht abfallende Muschelkalktafel der Querfurter 

Platte gehdrt zu den grbEten geschlossenen Schwarzerdegebieten Sachsen-Anhalts. Sie

15 Jarecki 1997; Jarecki 1997a; Jarecki 199^l'> Jarecki 16 Die Ausfiihrungen dieses und des folgenden Kapi-

2002; Jarecki u. a. 1999; Jarecki/Volker 2000; tels nach Kugler/Mticke (1979), Kugler/Schmidt

Jarecki/Schafberg 2002; Pause 1999. (1988) sowie Planfeststellungsunterlagen  der PBDE.
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weist bis zu im machtige Humushorizonte auf. Dieses Plateau wird nahezu ausschlieE- 

lich ackerbaulich genutzt. Den siedlungsgiinstigen Boden ist die relative Wasserknapp- 

heit besonders im Westteil der Querfurter Hochflache gegenuberzustellen. Die geringen 

Niederschlage versickern schnell im kluftigen Muschelkalk. Sichtbarer Ausdruck dieser 

Verhaltnisse sind die Wasserturme in den Dorfern Albersroda, Schnellroda, Jiidendorf 

sowie zwischen Kalzendorf und Steigra, alle Ldkr. Merseburg-Querfurt.

Die mehrere Meter starken Auelehmboden der unter Naturschutz stehenden Saale- 

Elster-Niederung liegen tertiaren und pleistozanen Sanden, Kiesen und Geschiebemer- 

geln auf. Getreideanbau findet nur auf wenigen Flachen statt, Wiesen und Bruchwalder 

dominieren das Landschaftsbild.

Im Bereich der aus Geschiebelehmplatten aufgebauten Halle-Leipziger-Tieflands- 

bucht hat sich der Lob als Deckschicht nur geringmachtig ausgebildet, vereinzelt treten 

Geschiebemergelbildungen an die Oberflache. Die Auelehmbildungen des Kabelskeba- 

ches treten in ihrer Starke hinter diejenigen der Unstrut und Saale zuriick, die fruchtba- 

ren, ackerbaulich genutzten Boden erreichen nicht die herausragenden Giitezahlen der 

Querfurter Platte und Finneflachhange.

Rohstoffnutzung

Unter zweierlei Gesichtspunkten ist dieser Aspekt zu betrachten: einerseits der (pra-) 

historischen Wirtschaftsgeschichte und andererseits der Zerstbrung von archaologi- 

schen Fundstellen durch industriellen Abbau im 19. und 20. Jh. Um mit letzterem zu 

beginnen: Sande und Kiese aus den Flubniederungen sind ein begehrtes Baumaterial. 

Ihrem Abbau Helen die Fundstellen Karsdorf 6 (vgl. Anm.9), Ldkr. Burgenlandkreis , im 

Unstruttal und mehrere palaolithische Einzelfundstellen am Westufer der Saale17 zum 

Opfer. Nicht naher einzugrenzen ist der Anted der unerkannt abgegangenen Fundstel

len. Hierbei wird man nicht nur an groEflachige Abbaue wie in Dbllnitz, Ldkr. Saalkreis, 

und Lochau, Ldkr. Saalkreis, denken durfen, sondern hat auch kleine Gruben fur den 

dbrflichen Bedarf zu beriicksichtigen. Eine solche fand sich beispielsweise innerhalb des 

200 m langen Grabungschnittes von Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst.4.

Grohflachiger Abbau von Braunkohle beriihrt die ICE-Trasse lediglich mehr 

(Mucheln, Ldkr. Merseburg-Querfurt) oder weniger peripher (Lochau, Ldkr. Salkreis). 

Kleinere Abbaue, wie z.B. im Raume Dieskau-Grdbers18, Ldkr. Saalkreis, fiihren zu einer 

regelrechten »Durchlbcherung« der archaologischen Fundareale, wie im Verlauf der Gra- 

bung Grobers, Ldkr. Saalkreis, Fst. 9, dokumentiert werden konnte.

Die an den Zechstein gekoppelten mitteldeutschen Salzlagerstatten sind schon in 

urgeschichtlicher Zeit ausgebeutet worden. Einen Schwerpunkt stellt das Gebiet um 

Halle (Saale) dar. Aus dem Bereich der geplanten ICE-Trasse sind archaologische Funde, 

die eine Gewinnung der Sole anzeigen (= Briquetagereste), nicht nur aus dem Saalkreis 

bekannt. Neben den Fundstellen Benndorf 1 (Pause 1999, Abb. 3,3-4) und Grobers 9, 

beide Ldkr. Saalkreis, sind Karsdorfp19, Wennungen5 und Wetzendorf4, alle drei Ldkr.

17 Vgl. hierzu die Ortsakten Hohenweiden, Ldkr. 

Saalkreis, und Rattmannsdorf, Ldkr. Saalkreis, 

im Archiv des LfA.

18 Vgl. die GK 25 4538 Halle (Saale)-Ost.

19 Die Ausgrabung in der Sandgrube des Lafarge- 

Zementwerkes Karsdorf, Ldkr. Burgenlandkreis, 

liegt ca. 1 km nbrdlich der ICE-Trasse.
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Burgenlandkreis, aus dem unteren Unstruttal zu nennen. Die sich hier zeigende, relativ 

weite Verteilung der Briquetagereste bestatigt und vertieft emen aus alteren Grabungs- 

berichten und Publikationen bekannten Befund (Matthias 1961,197; Muller 1993). Dabei 

ist festzuhalten, dab sich in Einzelfallen (so z.B. in Wetzendorf und Wennungen, beide 

Ldkr. Burgenlandkreis) kein Gleichklang von Briquetagefundorten und bekannten Sole- 

quellen dokumentieren labt. Neben einer mbglichen Deutung dieses Phanomens im 

Sinne eines Solehandels ist zugleich an die vormalige Existenz kleiner, heute unbekann- 

ter Quellen zu denken (Clasen/Sommerwerk 2003).

Im ICE-Trassenbereich ist das Vorkommen von Briquetageresten haufig in Siedlun- 

gen der ausgehenden Bronzezeit und der friihen Eisenzeit zu konstatieren. Die Fundstel- 

len von Benndorf 1 (Pause 1999), Grobersq, beide Ldkr.Saalkreis, und Wennungen5, 

Ldkr. Burgenlandkreis (Jarecki/Volker 2000), weisen als gemeinsames Merkmal eine 

Befestigung durch Graben auf. Die ausgedehnte Grobe von mehreren Dutzenden Hektar 

verbindet die Siedlungen von Wennungen 5 und Grobersq miteinander. Die sich hier 

anhand des archaologischen Befundes abzeichnende Beziehung zwischen Solegewin- 

nung und besonderer Siedlungsform ist auch bei anderen Untersuchungen konstatiert 

worden (Fries-Knoblach 1998,58f.).

Zur Prospektionsmethode

Grundsatzlich bieten sich zwei unterschiedliche Verfahren zur Prospektion eines linea- 

ren Eingriffs an. Die Gegeniiberstellung der »punktuellen« und der »topographischen« 

Methode dient der besseren Verstandigung fiber die jeweiligen Vor- und Nachteile.

Eine punktuelle Prospektion, bei der entlang einer Trassenfiihrung beispielsweise 

stringent alle 200 m ein 50m breiter Suchstreifen begangen wird, lauft Gefahr, fur eine 

Siedlung von 1000 m Durchmesser vier verschiedene Fundstellennummern zu vergeben 

und den Siedlungszusammenhang (vorerst) nicht zu erkennen. Positiv ist zu vermerken, 

dab dieses Verfahren einen gleichwertig gegliederten, nicht vom Relief beeinflubten 

Uberblick fiber die Fundverteilung entlang der Trasse ermdglicht.

Bei Prospektionen, die sich an der Feintopographie orientieren, werden als siedlungs- 

gfinstig erkannte Areale wie Flachhange, Hbhenriicken oder leichte Erhebungen im 

Niederungsgebiet mbglichst flachig begangen. Hierbei wird davon ausgegangen, dab die 

sich gegenwartig zeigenden Formationen schon den urgeschichtlichen Menschen zu 

einer Nutzung des Gelandes bewogen haben. Ein solches Verfahren erleichtert das um- 

fassende Erkennen ausgewahlter Siedlungssituationen. Unwagbarkeiten ergeben sich 

aus oberflachlich nicht erkennbaren, historischen Reliefveranderungen sowie Sied- 

lungsmustern, die sich wenig an der Topographic orientieren. Bei dieser Methode ergibt 

sich ein topographisch bestimmtes Verteilungsmuster der Fundstellen.

Die ausschliebliche Handhabung des einen oder anderen Prinzips ist in der denkmal- 

pflegerischen Praxis kaum durchfiihrbar - fur den Bereich der ICE-Trasse wurde mehr- 

heitlich nach topographischen Gesichtspunkten prospektiert.

Fur die Erkundung grobflachiger, topographisch bestimmter Prospektionsareale er

geben sich in der Gelandearbeit folgende Schwierigkeiten: Ein durchgehend systemati- 

sches Abgehen der Flache ist in aller Regel nicht mbglich. Verursacht wird dieses durch 

eine nicht einheitliche Nutzung der Ackerflachen; so stehen sich z. B. Getreideanbau und
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Griinbrache oder aber Sommersaat und Wintersaat gegeniiber. »Anpassende« Stiicke 

kbnnen nur sukzessive in den Folgejahren in das Gesamtbild eingefiigt werden. Es wird 

deutlich, dab der Nachweis eines grobflachigen, zusammenhangenden Siedlungsareals 

nur durch kontinuierliche, mehrjahrige Begehungen erbracht werden kann. Der wtin- 

schenswerte zweite Schritt einer Feinaufnahme (diese dient zur Abklarung von Fragen 

nach Siedlungsschwerpunkten und -verlagerungen sowie Mehrphasigkeiten) der Fund- 

stelle ist unter den Bedingungen einer Trassenbetreuung mit laufendem Baubetrieb 

kaum zu leisten. Dies bedeutet, dab ein Teil der grabungsvorbereitenden Arbeiten, bei- 

spielsweise die geophysikalische Uberprtifung von Prospektionsergebnissen, nicht aus- 

gefuhrt werden kann. Andere Tatigkeiten aus der Arbeitsfolge Prospektion-Sondage- 

Grabung miissen notgedrungen zusammengelegt werden und zwingen nicht nur zu 

einer hbheren Flexibility, sondern auch zu einem grdberen Arbeitstempo, welches dem 

Denkmal nicht in jedem Fall angemessen ist.

Aussagembglichkeiten von Oberflachenfunden

Unter den Begehungsfunden sind keramische Objekte mit deutlichem Abstand am 

starksten vertreten. Dabei handelt es sich zum riberwiegenden Teil um unverzierte Wan- 

dungsscherben, die fur eine typo-/chronologische Ansprache nicht geeignet sind. Mehr- 

heitlich iiberschreitet ihr Durchmesser das Mab von 2-3 cm nicht. Die kleinteilige Frag- 

mentierung ist ein sicheres Indiz fur die weit vorangeschrittene Zerscherbung des 

Fundmaterials durch die landwirtschaftliche Tatigkeit (Pfliigen). Zu den seltenen Aus- 

nahmen zahlen Situationen, in denen Scherben mit frischen Bruchkanten aufgelesen 

werden. Bei diesen Fallen ist eine direkte Zuordnung Oberflachenfund - unterirdischer 

Befund erfolgversprechend. Weitere Fundobjekte sind Flintabschlage und -gerate, Stein- 

beile sowie Klopf- und Mahlsteine. Neben der chronologischen Ansprache der Oberfla- 

chenfunde ist ihre Verteilung und Konzentration von Bedeutung. Hierzu einige Anmer- 

kungen:

Vergegenwartigt man sich die »unendliche« Grdbe der Ackerflachen Mitteldeutsch- 

lands, so erklart sich, dab man a priori geneigt sein wird, ein weitgestreutes Verteilungs- 

bild der Funde als Ergebnis der Pflugtatigkeit der letzten Jahrzehnte zu interpretieren. 

Die Annahme einer kleineren Siedlungsflache als durch die Fundverteilung angezeigt, 

scheint plausibel. Hier gilt es jedoch zu berticksichtigen, dab eine Siedlung nicht aus- 

schlieblich aus Befunden (Hauser, Gruben, Brunnen usw.) besteht. Die kaum oder gar 

keine archaologischen Spuren hinterlassenden Verkehrs- und Freiflachen sind ebenfalls 

integraler Bestandteil eines Dorfes. Hinzuweisen ist ferner auf fundleere oder fundarme 

Befunde wie Lehmentnahmegruben. Ziel dieser Ausfiihrungen ist es, darauf aufmerk- 

sam zu machen, dab eine »breitgepflugte« Fundverteilung oftmals die reale Ausdeh- 

nung eines Siedlungsbereiches exakter angibt, als der erste, weitlaufige Eindruck es ver- 

mittelt.

Weitere externe Faktoren sind fur eine abschliebende Beurteilung des Fundbildes zu 

berticksichtigen: Neben den Bodenumlagerungen durch kolluviale Prozesse sind Bau- 

mabnahmen fur den Straben- und Bahnverkehr mit einzubeziehen. Einerseits behin- 

dern Wegefiihrungen tiber kiinstlich aufgeschiittete Damme eine ungestbrte Erosion, 

andererseits kann die Verlagerung von Erdmaterial aus Taleinschnitten und Hohlwegen
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in Extremfallen nicht existente Befundsituationen vortauschen. Auch das Abtragen von 

Wallanlagen oder Grabhiigeln zum Zwecke der Bodenverbesserung fuhrt zu Modifika- 

tionen der urspriinglichen Fundverteilung.

Zur Fundstellenverteilung (Abb. i)

Die Kartierung der zu Beginn des ICE-Projektes bekannten Fundstellen zeigt eine Fund

stellenverteilung, die so dicht ist, dab -aus dem Blickwinkel der Bahnbauer betrachtet- 

keine der mbglichen Trassenvarianten ohne eine Zerstbrung von archaologischen Denk- 

malen auskommen wiirde. Um den »Feldherrenhugel« von Bad Lauchstadt, Ldkr. Merse- 

burg-Querfurt (vgl.den Abschnitt »Ausgewahlte Prospektionsergebnisse«), der urspriing- 

lich mittig im Trassenbereich lag, zu erhalten, konnte in der Planungsphase eine Verlegung 

der ICE-Trasse vereinbart werden20. Fiir alle iibrigen Denkmale wurden und werden Art 

und Umfang der archaologischen Betreuung zwischen dem LfA und der PBDE (Projekt- 

zentrum Leipzig) abgestimmt.

Das oben genannte Verteilungsbild hat sich durch die Feldbegehungen der Jahre 1994 

bis 1998 verdichtet. Deren Ergebnisse sind in uber 120 Fundberichten dokumentiert, 

von uber 7200 Oberflachenfunden stammen allein ca. 5500 Objekte aus dem Unstruttal. 

Innerhalb des recht dichten Fundbildes wechseln sich Regionen mit einer ausgespro- 

chen engmaschigen Verteilung mit scheinbar fundleeren Kleinraumen ab. Diesem liegt 

eine zweifache Filterung zugrunde, namlich durch die naturraumlichen Voraussetzun- 

gen der menschlichen Siedeltatigkeit und die Begehungsintensitat.

So ist beispielsweise die signifikante Massierung von Fundpunkten im Bereich um 

Burgscheidungen, Ldkr. Burgenlandkreis (siidlich der ICE-Trasse), im Unstruttal das Er- 

gebnis der Arbeiten des Eisleber Gymnasialprofessors H.GrbEler. Er versuchte in der 

Zeit um 1900 die Spuren der Thiiringerschlacht von 53in.Chr. archaologisch nachzu- 

weisen (GrbEler 1900, 1901 u. 1904).

Die vermeintliche Fundleere der Finne hingegen verkehrt sich ins Gegenteil, folgt 

man den Ausfuhrungen von B.W.Bahn (1996,224-235). Das Beispiel der Ortschaft 

Altenroda21, Ldkr.Burgenlandkreis, mag dieses illustrieren: Bis 1997 waren von dort 

keine Funde bekannt, deren Herkunft sicher angegeben, das heiEt kartiert werden konn- 

ten - Altenroda war auf der archaologischen Landkarte ein weifier Fleck!

Diesem Befund stehen uber 60, nicht kartierbare Einzelfunde (davon 40 friihneolithi- 

sche, 1 mittelneolithisches (?) und 22 endneolithische Steingerate sowie ein friiheisen- 

zeitlicher Wendelring) gegeniiber, die vor 1997 in der Feldmark aufgelesen wurden. 

Man stelle sich vor, wie die Darstellung von liber 60 Fundpunkten in einer TK25 das bis- 

herige Erscheinungsbild geradezu auf den Kopf stellen wiirde! Im Zuge der ICE-Trassen- 

begehungen konnte im Herbst 1997 erstmals eine Siedelstelle in Altenroda, Ldkr. Burgen

landkreis, archaologisch nachgewiesen werden (vgl. den Abschnitt »Ausgewahlte 

Prospektionsergebnisse«).

20 Die Auswirkungen einer Trassenverlegung 

beschranken sich - balm- und bautechnisch gese- 

hen- nicht ausschliehlich auf den unmittelbaren 

Denkmalsbereich, sondern wirken mehrere Kilo

meter weit in das Hinterland, da die Hochge- 

schwindigkeitsziige an bestimmte Kurvenradien 

gebunden sind.

21 vgl. die Ortsakte Altenroda im Archiv des LfA.
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Abb. i Fundstellenverteilung im Bereich der ICE-Trasse Erfurt-Halle/Leipzig.

Die laufenden Nummern 1-18 werden im Kapitel »Ausgewahlte Prospektionsergebnisse« naher beschrieben.

Ein weiterer, relativ fundarmer Raum ist die westliche Querfurter Platte. Auch wenn 

bei Begehungen im Bereich der ICE-Trasse bisher ausschlieblich mittelalterliche Scher- 

ben geborgen werden konnten, so ist dies nicht mit einer Siedlungsleere in prahistori- 

scher Zeit gleichzusetzen. So warden beispielsweise bstlich von Steigra, Ldkr. Merse- 

burg-Querfurt (ca. i km ndrdlich der ICE-Trasse), in den 1950-er Jahren ein Faustkeil, ein 

dicknackiges Rechteckbeil, ein Felsovalbeil und ein Rillenbeil geborgen22.

Nicht ackerbaulich genutzte Areale entziehen sich einer Erkundung durch Begehung, 

so z. B. die Wiesenflachen in der Saale-Elster-Aue. Dab jedoch auch in diesem iiberschwem- 

mungsgefahrdeten Gebiet auf flachen Erhbhungen mit Siedlungsaktivitaten zu rechnen 

ist, belegen die mehrperiodigen Befunde von Hohenweiden, »Griine Aue«, Ldkr. Saalkreis 

(Grabung und Baubeobachtung durch T. Fladung, LfA, 1997/98), ca. 1,7km ndrdlich der 

ICE-Trasse und die slawische Befestigung in Ammendorf-Burg, kreisfreie Stadt Halle 

(Saale) (Hiille 1940, 77), etwa 0,5 km ndrdlich der geplanten Bahnstrecke gelegen.

Zu spatmittelalterlichen Oberflachenfunden

Haufig werden spatmittelalterliche Oberflachenfunde in nur geringen oder mabigen 

Anteilen bei Begehungen geborgen. Ihre Deutung ist nicht immer frei von Zweifeln, da 

die Fundkonzentration oftmals nicht hinreichend signifikant ist, um eine Interpretation 

als Wustungsanzeiger sicher zu begriinden. Mehrfach konnte beobachtet werden, dab

22 Miindliche Mitteilung von Dr. W.-R.Teegen, 

Leipzig.
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dieser Fundschleier sich relativ nah an der heutigen Lage der Ddrfer orientiert und mit 

zunehmender Entfernung von diesen auch abnimmt. So wild man nicht fehlgehen, 

wenn man diesen Fundanfall als Ergebnis der Diingetatigkeit der letzten Jahrhunderte 

anspricht23. Gleichwohl laEt sich dies nicht als feste Regel anwenden, da bisweilen in 

unmittelbarer Dorfnahe auch Ackerflachen begangen wurden, die keinen oder nur einen 

auEerst sparlichen Fundniederschlag aufweisen, so beispielsweise bstlich der Ortschaft 

Jtidendorf, Ldkr. Merseburg-Querfurt, auf der Querfurter Platte.

Ausgewahlte Prospektionsergebnisse

Allgemein ist festzustellen, dab im Verlaufe der Feldbegehungen und der Ausgrabungen 

keine Funde geborgen werden konnten, die eindeutig in palaolithische oder mesolithi- 

sche Zusammenhange gehbren. Gleiches gilt beim derzeitigen Bearbeitungsstand fur die 

Mittelbronzezeit. Kaiser- und vblkerwanderungszeitliche Funde treten im Gesamtfund- 

material ebenfalls deutlich zuriick. Von historischer Seite sind bisher lediglich die Wii- 

stungen des Saalkreises aufgearbeitet worden (Neuss 1969; Neuss 1995), fur die Querfur

ter Platte und das Unstruttal liegen -abgesehen von einfachen Wiistungsverzeichnissen 

(Bbhmei9io)- keine vergleichbaren Arbeiten vor. Nennungen von Wtistungen bezie- 

hen sich auf die entsprechenden historischen MeEtischblatter des LfA und werden hier 

nicht separat nachgewiesen.

Es bedarf keiner weitreichenden Erlauterungen, daE die Datierung von Prospektions- 

funden einer eigenen, methodisch bedingten Einschrankung unterliegt. Dazu gehbren:

1. Die durch die Pflugtatigkeit zerkleinerten Fundstiicke erlauben oftmals keine 

sicheren GefaErekonstruktionen oder erschweren diese deutlich.

2. Klassische, befundorientierte Fundvergesellschaftungen liegen nicht vor. Die typo- 

chronologische Ansprache hat die Fundstiicke zunachst als Einzelfunde zu 

betrachten und zu bewerten.

Die Nennung ausgewahlter Fundstellen folgt dem Verlauf der Trasse von West nach Ost. 

Sofern nicht anders erwahnt, liegen die Fundstellen im Bereich der projektierten Tras- 

senfiihrung.

Altenroda, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 1 (HK-Nr. 98:22165)

Gut 2 km bstlich der Ortschaft Altenroda wurden auf einem Siidhang, der zum Trocken- 

tal der Blinde abfallt, fiber 100 Fundstiicke geborgen. Das Fragment eines dicknackigen 

Felsrechteckbeiles (Taf. 1,1) und eine Randscherbe mit innen verdickter, fingertupfen- 

verzierter Randlippe (Taf. 1,2) sprechen fiir eine Zweiphasigkeit der Siedlung (Neolithi- 

kum und Eisenzeit). Mit grofier Wahrscheinlichkeit stammen auch einige der zahlrei- 

chen, nicht naher lokalisierten Altfunde von dieser Siedelstelle.

23 Beschadigtes oder zerbrochenes Hausgeschirr 

wurde haufig auf dem Misthaufen entsorgt und 

gelangte bei der Dungung auf die umliegenden 

Acker.
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Wennungen, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst.g (HK-Nr. 98:10020-10041, 98:22144-22160, 

98:24111-25112)

Das grofiflachige Fundareal von Wennungen5 erstreckt sich zwischen dem Ostausgang 

des Bibratunnels und dem Westwiderlager der Unstruttalbriicke uber eine Strecke von 

ca. 2 km in sudwestlich-nordbstliche Richtung. Es ist in der Vergangenheit mehrfach auf- 

gesucht und besiedelt worden. Neben Hinweisen auf eine frith- und endneolithische 

Begehung (Linienbandkeramik, Schnurkeramik) des Areals finden sich auch fruhbron- 

zezeitliche Siedlungsspuren (Aunjetitzer Kultur). Den mengenmalsig deutlich uberwie- 

genden spatbronze-/frtiheisenzeitlichen Keramikfunden sind nur wenige Objekte aus 

der Kaiserzeit und dem Hochmittelalter anzuschlieEen. Herausragende Funde der Gra- 

bungskampagnen in Wennungen sind eine anthropomorphe Tonfigur (Jarecki 1997a, 20 

Abb.5) und Fragmente tbnerner SchwertguEformen (Jarecki 1997, 125b). Durch Beflie- 

gungen, geophysikalische Messungen und archaologische Suchschnitte konnte ein kom- 

plexes Grabensystem mit einer Lange von mindestens 2,7 km nachgewiesen werden (Jar- 

ecki/Volker 2000).

Wetzendorf Ldkr.Burgenlandkreis, Fst. 1 (HK-Nr. 98:9565-9565)

Von der bekannten Fundstelle Wetzendorf 124, die sich im Bereich einer umzuverlegenden 

Stromtrasse ndrdlich des Dorfes befindet, wurden Funde aus mehreren Perioden aufgele- 

sen. Hervorzuheben sind zwei stichbandkeramische Wandungsscherben (Taf. 1,3-4) der 

Stufe lb nach Kaufmann (1976), von denen das erstgenannte Exemplar durch seine Innen- 

verzierung besonders auffallt. Neben einer Reihe von metallzeitlichen Siedlungsscherben 

(Taf. 1,5-9.11), unter denen GefaEe mit ausschwingender Schulter iiberwiegen (teilweise 

mit Fingertupfenzier auf der Randlippe, Taf. 1,7-8), sind die mittelalterlichen Keramikfrag- 

mente (Taf. i,io.i2;2,i-i2) mehrheitlich in das Hochmittelalter (9.-12.Jh.) zu datieren 

(Vogt 1987; Specht 1998). Explizit erwahnt seien hier eine Wandungsscherbe mit elfziigi- 

gem Wellenband (Taf. 2,5), eine Wandungsscherbe mit senkrecht verlaufender Wellenzier 

auf der GefaEschulter (Taf. 2,6) und eine Wandungsscherbe mit zweizeiliger Wellenzier 

(Taf. 2,7), wobei letztere allein aufgrund ihrer Dicke von bis zu 1,3 cm zu den alteren Fund- 

stucken gehbren wird. Als weiteres Zierelement sind Einstiche und Stichmuster unter 

schiedlicher Qualitat zu nennen. Nur wenige Randscherben datieren in das 13. Jh. (Taf.2,1) 

und in das Spatmittelalter (z. B. Taf. 2,3 mit roter Kernfarbe).

An dieser Stelle sind uberblicksartige Bemerkungen zu dem mittelalterlichen Fund

material und seinen -vereinfachend gesehen- zwei Hauptgruppen anzufiigen. Die in 

slawischer Tbpfereitradition stehenden Varianten der Standbodenware sind von alien 

drei Wiistungsplatzen der ICE-Trasse (Wetzendorf 1, Niederwtinsch 1/3 und Dbllnitz3) 

gut belegt. Die spatmittelalterliche Grauware kommt in wechselnden Anteilen auf den 

genannten Fundplatzen vor. Diese Funde decken jedoch das bekannte Formen- und

24 Zu der im Bereich dieser Fundstelle befindlichen 

Wiistung gibt es unterschiedliche Angaben: Auf 

dem historischen MeEtischblatt (aufgenommen 

1852, herausgegeben 1872) und in Kugler/Schmidt 

(1988,129) wird die Wiistung im Bereich der Flur 

»Katzelanger«, ca. 1 km ndrdlich von Wetzendorf, 

lokalisiert. Kontrar hierzu Bbhme (1910,71): er 

ortet eine Wiistung »Katzeldorf« siidlich von 

Wetzendorf an der Unstrut.
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Typenspektrum nur unzureichend ab. So fehlen z.B. Fragmente mit enger, nahezu den 

gesamten Gefahkbrper umfassender Riefung und Scherben mit Rollstempeldekor. Zu- 

gleich ist die Frage nach dem Ubergang zwischen den genannten Gruppen anhand des 

Prospektionsmaterials nicht hinreichend zu erhellen.

Die 500m siidbstlich im Trassenbereich gelegene Fundstelle Wetzendorf4 ist mit 

ihren wichtigsten Funden und Befunden bereits kurz vorgestellt worden (Jarecki 1997, 

120-123).

Ochlitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst.9 (HK-Nr. 98:6839)

Randlich zur ICE-Trasse liegt die Wiistung Neustadt auf einem nach Siiden zum Ochlit- 

zer Grund hin geneigten Hang. Die gekerbte Randscherbe eines Deckels (Taf. 3,4), gebor- 

gen im Trassenbereich, halt die Mdglichkeit offen, dab Elemente der bauerlichen Infra- 

struktur auch auherhalb des historisch bekannten Siedlungsareals entdeckt werden 

kbnnen. Diese Ausfiihrungen sind auf die mittelalterlichen Fundstiicke der Fundstelle 

Ochlitz 7 zu iibertragen.

Langeneichstadt, Ldkr.Merseburg-Querfurt, Fst.22 (HK-Nr. 98:3101)

Aus dem Bereich der ICE-Stromtrasse stammt die in Taf. 3,1 dargestellte Randscherbe 

einer jungbronzezeitlichen Schale. Interpretationen der Siedlungssituation (Siidhang 

zum Bachlauf der Dressel) haben die unmittelbare Nachbarschaft zu dem grohflachigen 

Fundareal von Ochlitz, Fst. 1, 7 und 8, zu beriicksichtigen.

Ochlitz, Ldkr. Merseburg Querfurt, Fst. 1, 7 und 825

Nbrdlich der Ortschaft Ochlitz verlauft ein annahernd westost orientierter Hbhen- 

riicken, uber den die geplante Bahntrasse fiihren wird. Im Norden fallt der bis zu 700 m 

breite Hbhenriicken zur Dressel ab, im Siiden zum Ochlitzer Grund. Diese beiden Was- 

serliiufe miinden in den Stdbnitzbach, der den Hbhenriicken im Osten begrenzt. Die 

maximale Hbhendifferenz zwischen den Niederungsbereichen (145mii.HN) und dem 

Hbhenriicken (175 mii. HN)26 ist mit gut 30m anzugeben. Bei Begehungen konnte fest- 

gestellt werden, dab, ausgehend von der bstlichen Begrenzung durch den Stdbnitzbach, 

sich die Fundstreuung tiber eine Distanz von 1,7km in westlicher Richtung tiber den 

Hbhenriicken erstreckte. Kolluvial bedingt ist der Fundanfall in den Niederungsbe

reichen geringer als in den hbher gelegenen Hangabschnitten. Die archaologischen 

Funde belegen eine Nutzung des Gelandes in verschiedenen urgeschichtlichen Epochen. 

Das topographisch geschlossene Fundareal wurde bei den Begehungen anhand der vor- 

handenen Verkehrs- und Wirtschaftswege in drei kiinstliche Teilflachen gegliedert. Die 

Fundstellennummer 1 bezieht sich auf die Flache bstlich der L 178, westlich der Landes- 

strahe ist das Fundareal anhand eines Wirtschaftsweges in einen nbrdlichen Abschnitt

25 Ochlitz 1: HK-Nr. 98:3099-3100, 26 HN=H6hen Null, Kronstadter Pegel, nach TK25

Ochlitz 7: HK-Nr. 98:3097-3098, 4636 Mucheln (Geiseltal) (i.Auflage 1996).

Ochlitz 8: HK-Nr. 98:6860-6861, 98:7278.
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(Fundsteltennummer 7) und einen siidlichen Abschnitt (Fundsteltennummer 8) unter- 

teilt.

Aus der Masse der Funde seien kurz genannt: ein Doppelkratzer (Taf. 3,5), das proxi- 

male Ende einer gekerbten Klinge (Taf. 3,6), das Schneidenfragment eines Steinbeiles 

(Taf. 3,7), eine -trotz des nur sparlichen Verzierungsansatzes- wohl bandkeramische 

Wandungsscherbe (Taf. 3,8), drei schnurkeramische Keramikbruchstucke (Taf. 3,9-11), 

eine verzierte Wandungsscherbe der Glockenbecherkultur (Taf. 3,12), sowie -stellvertre- 

tend fur eine grbEere Menge metallzeitlichen Fundmaterials- ein besenstrichverziertes 

Tonfragment (Taf. 3,13). Die beiden mittelalterlichen Wandungsscherben (Taf. 3,2-3) 

sind in Zusammenhang mit einer ehemals dichteren Besiedlung dieses Kleinraumes zu 

sehen, denn von den drei benachbarten mittelalterlichen Siedlungen Ochlitz, Neustadt 

und Ober-Schemlitz sind die beiden letztgenannten wiist gefallen.

Die anhand der Fundverteilung auf dem Hbhenriicken zu errechnende Grbfte von ca. 

100 ha verwundert auf den ersten Blick, erfahrt aber Bestatigung durch einen luftbildar- 

chaologischen Befund aus dem Jahre 1998. Dieser zeigt neben diversen Grubenclustern 

eine zusammenhangende, winklige Struktur, die sich uber weite Teile des begangenen 

Areals erstreckt (Abb. 2-3). Dabei ist besonders darauf hinzuweisen, daE die lineare 

Struktur bstlich der L178 in ihrem Verlauf eine auffallige Kongruenz zu der heutigen 

Linienfuhrung der Gemarkungsgrenze aufweist (Abb.4)27. Westlich der Ti78 ist diese 

lineare Struktur kleinraumiger angelegt. Mbglicherweise ist dieser Befund als Relikt 

»alter® Flur- und Feldsysteme anzusprechen (Schwarz 2000,376-379). Genauere chrono- 

logische Ansprachen sind nur durch weiterfiihrende Ausgrabungen zu gewinnen.

Oberwiinsch, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst.2 (HK Nr. 98:3691)

Unmittelbar westlich des Stobnitzbaches, gegeniiber der Fundstelle Ochlitz 1, konnte ein 

luftbildarchaologischer Befund erhoben werden, der auf eine hochmittelalterliche Burg- 

anlage hinweist (Abb.5) (Schwarz 2000, 363-365). Einschrankend ist zu erwahnen, dab 

bei rundlichen Strukturen in Niederungsgebieten immer wieder damit gerechnet wer

den muE, daE es sich hier um ehemalige FluEschleifen handeln kann (Lienemann 1988). 

Begehungen in diesem Areal28 erbrachten neben urgeschichtlichen Scherben auch hoch

mittelalterliche Keramikfragmente, die die eingangs erwahnte Interpretationsmbglich- 

keit stiitzen. SchlieElich sei darauf hingewiesen, daE sich durch die unmittelbar nbrdlich 

und siidlich dieser Fundstelle gelegenen Wiistungen Zeckram und Welsdorf eine kom- 

plexe Befundsituation andeutet.

27 Die Gemarkungsgrenze zwischen Ochlitz und 

Langeneichstadt orientiert sich in ihrem Verlauf 

westlich der L178 iiber eine Lange von 3,1km an 

dem Taleinschnitt der Dressel, nur bstlich der 

L178 verlauft sie mittig iiber den Hbhenriicken 

(ca. 1 km Lange).

28 Begehungen durch Mitarbeiter der Grabungs- 

mannschaft und U. Htineburg, LfA (Sachgebiet 

Luftbildarchaologie).
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Abb. 2 Ochlitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 8. Relikte alter Flursysteme? 

(Blickrichtung nach Osten) (4636/4483060-5687970, SW-Film 2345-5).

Abb. 3 Ochlitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 1. Relikte alter Flursysteme? 

(Blickrichtung nach Westen) (4636/4483510-5688160, SW-Film 2345-32).
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Abb. 4 Ochlitz, Ldkr.Merseburg-Querfurt, Fst. 1/7/8. Projektion der Luftbildbefunde (fette Linie) aus Abb. 2 

und 3. Strich-Punkt-Linie: Gemarkungsgrenze Ochlitz/Langeneichstadt/Oberwunsch.Gestrichelte Linie: Feldweg.

Abb. 5 Oberwiinsch, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 2. Spuren einer hochmittelalterlichen 

Befestigung (?) (SW-Film 2347/3).
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Niederwiinsch, Ldkr. Merseburg Querfurt, Fst. i und g29 30

Die Kenntnis der siidbstlich des Ortes gelegenen Fundstelle Niederwiinsch i ist einer 

Notbergung von W. Saal aus dem Jahre 1980 zu verdanken (Nitzschke/Stahlofen 1987). 

Seinerzeit dokumentierte er siidlich (= Fst. 1) des begradigten Bachlaufes der Schwarzei- 

che bei Bauarbeiten zwei beigabenlose W-O-orientierte gestreckte Bestattungen. Feldbe- 

gehungen in diesem Bereich erbrachten keine Hinweise auf weitere Begriibnisse, jedoch 

eine Fundkonzentration mittelalterlicher Scherben, die sich nbrdlich (= Fst. 3) der Schwarz- 

eiche massiert fortsetzte und in Richtung auf die L163 deutlich abnahm. Zusammenfas- 

send laEt sich begriindet vermuten, daE die Funde eine wiistgefallene Siedlung und eine 

(dazugehdrige ?) Nekropole anzeigen.

Das Fundspektrum laEt zwei chronologische Schwerpunkte erkennen. Einer liegt im 

9.-12. Jh. und umfaEt wellenverzierte Rand- und Wandungsscherben (Tafzj.,4.6.8-11) 

sowie eine stichverzierte Wandungsscherbe (Taf. 4,7). Die Kombination von Mustern 

(Taf. 4,9), die bis zu achtziigige Wellenzier (Taf. 4,6) und die Starke der Wandungsscher

ben von bis zu 1,1cm (Taf.4,8) sprechen dabei tendenziell fur ein hbheres Alter. Der 

geschlitzte Wursthenkel (Taf. 5,2) leitet zu den jiingeren Fundstiicken fiber. Die spat- 

mittelalterlichen Randscherben der Grauware (Taf. 4,3.5), darunter je einmal mit roter 

(Taf.4,1) und weiEer (Taf.4,2) Kernfarbe, sind innerhalb des (spaten) 13.Jh. bis zum 

15. Jh. nur schwer naher einzugrenzen. Zu dieser Fundgruppe gehbrt ebenfalls ein Griff- 

bruchstiick mit roter Kernfarbe und Abdriicken der Drahtschleife (Taf. 5,1).

Klemgrafendorf Ldkr.Merseburg-Querfurt, Fst.2 (HK-Nr. g8 :gg8g-gg8g)

Eine der typischen unauffalligen Befundsituationen, die im archaologischen Alltag so 

haufig sind, kann am Beispiel der undatierten Fundstelle 2 von Klemgrafendorf verdeut- 

licht werden. Nbrdlich des Dorfes wurden bei Prospektionen regelmaEig urgeschichtli- 

che Scherben in geringer Anzahl aufgelesen. Allein diese Tatsache rechtfertigt eine In

terpretation des Befundes als Siedlungareal nicht hinreichend. Die Beriicksichtigung 

topographischer Elemente (die Fundstelle liegt auf einem flach geneigten Siidhang) und 

luftbildarchaologischer Erkenntnisse (in unmittelbarer westlicher Nachbarschaft befin- 

det sich ein undatierter Siedlungsbefund) jedoch ergeben ein breiteres Fundament fur 

die vorgeschlagene Deutung.

Bad Lauchstadt, Ldkr. Merseburg Querfurt, Fst. 1 und 8i0

Der bstlich von Bad Lauchstadt gelegene »Feldherrenhiigel« (auch »Hiinengrab« = Fst. 1) 

ist eines der markantesten Gelandedenkmale des Kreises Merseburg-Querfurt. Die erst- 

genannte Bezeichnung diirfte auf den 30-jahrigen Krieg zuriickgehen. Auf einer histori- 

schen Karte ist im Fundstellenbereich das Signum fiir eine militarische Auseinanderset- 

zung zusammen mit der Jahreszahl 1631 verzeichnet31. Ein 1934 in dem undatierten

29 Niederwiinsch 1: HK-Nr. 98:3693-3694, 31 Titel der Karte: »Das Stift Merseburg Nr. 367s,

Niederwiinsch 3: HK-Nr. 98:3695-3696. Archivsignatur LfA: 96/82.

30 Bad Lauchstadt 8: HK-Nr. 98:6866-6867.
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Hugel angelegter Suchschnitt erbrachte zwei Flintgerate als Fundstiicke32, in der Fachli- 

teratur wird eine bronzezeitliche Datierung des Grabbaues erwogen (Breddin 1973,21; 

Frohlich 1983,260). In Hinsicht auf die modifizierte ICE-Trassenfiihrung (vgl. den Ab- 

schnitt »Zur Fundstellenverteilung«) ist die Frage nach dem Umfeld (=Fst.8) des Grab- 

hugels von Bedeutung. Bei einem ersten Ortstermin zeigte sich, dab eventuell mit weite- 

ren zerstdrten Grabhiigeln gerechnet werden muE, da sich nur ca. 60 m siidlich des 

»Feldherrenhugels« eine trotz ihrer Uberbauung noch immer markante Erhebung direkt 

unter der L172 befindet (Abb. 6). Auch luftbildarchaologisch sind aus der naheren Um 

gebung des Feldherrenhiigels weitere Befunde belegt (Abb. 7; Schwarz 1997,319). Die 

Feldbegehungen erbrachten einen geringen Fundanfall. Abgebildet sind ein Kratzer 

(Taf. 5,4) und ein kantenretuschierter Abschlag (Taf. 5,3). Augenscheinlich liegen die 

archaologischen Befunde so tief, dab sie durch die landwirtschaftliche Tatigkeit nicht 

beeintrachtigt werden. Bei tiefgreifenden BaumaEnahmen wird die dann gefahrdete 

Befundsituation neu zu iiberdenken sein.

Dorstewitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 1

Im Bereich der Dbrstewitzer Flur »Die Kammern« wurden 1924 beim erstmaligen 

Dampfpfliigen zwei beigabenlose, mutmaElich neolithische Steinkisten angeschnitten 

(Abb. 8). Auch wenn die letztjahrigen Begehungen und Befliegungen keine Hinweise auf 

weitere Grabbauten erbrachten, so sollte dies keinesfalls mit einem Fehlen weiterer 

Befunde gleichgesetzt werden. Vielmehr zeigt sich deutlich, dab archaologische Fundsi- 

tuationen bisweilen nur durch Altfunde und/oder Flurnamen zu erschlieEen sind. 

Nahere Informationen zu der Fundstelle Dorstewitz 1 werden nur uber eine Ausgrabung 

zu gewinnen sein.

Dollnitz, Ldkr.Saalkreis, Fst.3 (HK-Nr. 98:3418-3419)

Am Ostufer des Reidebaches befindet sich die Wustung Karbina. Da sie im Bereich des 

Ostwiderlagers der geplanten Saale-Elster-Querung liegt, ist sie durch BaumaEnahmen 

bedroht.

Zu den auffalligen Fundstiicken (9.-12. Jh.) gehbren neben einer strichgruppenver- 

zierten Wandungsscherbe (Taf. 6,6) Fragmente mit Wellenzier (Taf. 5,9; 6,4.7) und unter- 

schiedlichen Stichmustern (Taf. 5,6; 6,5.8-9). Innerhalb der jiingeren Randscherben 

zeichnen sich nur zwei Objekte (Taf 5,7;6,1) durch eine Innenkehlung zur Aufnahme 

eines Deckels aus. Die riefenverzierten Wandungsscherben (Taf. 6,10-11) gehbren zu 

den jiingsten Objekten (14./15. Jh.).

Dollnitz, Ldkr. Saalkreis, Fst. 9 (HK-Nr. 98:6832)

Ostlich der beschriebenen Wustung Karbina, das heifit in einer Entfernung von unge- 

fahr 200 m zum Reidebach, wurde eine Wandungsscherbe der Saale-Elster-Gruppe der

32 Vgl. die Ortsakte im Archiv des LfA.
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Abb. 6 Bad Lauchstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Links im Bild ist der »Feldherrenhugel« 

(= Fst.i) zu erkennen. Rechts, unmittelbar unter der L172 (Pfeil), scheint sich ein weiterer, 

verschliffener Grabhiigel zu befinden. Blick nach Osten.

Abb. 7 Bad Lauchstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 1/8. Luftbildarchaologische Befunde 

aus dem Umfeld des »Feldherrenhugels« (SW-Film 2002-5). Blick nach Osten.
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Linienbandkeramik aufgelesen (Taf.6,13). Sie stellt nicht nur den nbrdlichsten Verbrei- 

tungspunkt dieser Regionalgruppe dar (Kaufmann/York 1985,89), sondern belegt eine 

mehrfache Nutzung dieses siedlungsgiinstigen Niederungsgebietes.

Wiistung Stockelwitz

Alteren Quellen zufolge soil die Wiistung Stockelwitz »ungefahr 1400 Schritte nbrdlich 

von Dollnitz, nach Dieskau zu« (Fbrsteman 1834,46), das heibt im Bereich der ICE- 

Trasse, gelegen haben. Bestatigungen hierfur finden sich in den historischen MeEtisch

Abb. 8 Dorstewitz, Ldkr.Merseburg-Querfurt, Fst.i, Flur »Steinkammern«.

Lage- und Befundskizze zur Notbergung aus dem Jahr 1924.
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Abb. 9 Dieskau, Ldkr.Saalkreis. Rekonstruktionsvorschlag zur fruhbronzezeitlichen Fundlandschaft im 

Umfeld der ICE-Trasse Erfurt-Halle/Leipzig33.

1 = Dieskau, Fst. 10, Hortfund von 1937 (Fund 3 nach v. Brunn 1959, 56)

2 = Dieskau, Fst. 8, Hortfund von 1904 (Fund 2 nach v. Brunn 1959, 55f.)

3 = Dieskau, Fst. 15, »Fiirstengrabhugel« (Schmidt/Nitzschke 1980)

4 = Dieskau, Fst. 27, Steinbeil (Oberflachenfund)

5 = Dieskau, Fst. 22, Aunjetitzer Siedlung

6 = wiiste Mark Staberske, Fundstelle der Hortfunde Grdbers-Bennewitz 1 und 2 (nach v. Brunn 1959, 57b)

Das Saure Loch = fraglicher Fundort des Hort- resp. Grabfundes von 1874 (Fund 1 nach v. Brunn 1959, 55).

blattern nicht. Die jiingere historische Forschung halt es fur moglich, daE die Wiistung 

Stekelitz/Stdckelwitz mit Stabrik/Staberske identisch ist (Neuss 1969,302). Diese liegt 

ca. 3 km bstlich von Dieskau im Quellbereich eines vormaligen Bachlaufes und gehbrt 

zur Gemeinde Grobers. Aus der Stabersken Mark stammen die zwei bekannten friih- 

bronzezeitlichen Hortfunde von Grdbers-Bennewitz (v. Brunn 1959,57 f.). Prospektions- 

funde, die eine mittelalterliche Dorfstelle zwischen Dbllnitz und Dieskau anzeigen, 

konnten nicht geborgen werden.

Dieskau, Ldkr.Saalkreis, Fst.27 (HK-Nr. 98:1399a)

Eine Betrachtung der Fundstellen von Dieskau27 und Dieskau 22 hat sich zunachst die 

topographische Gesamtsituation vor Augen zu fiihren (Abb. 9). Dabei handelt es sich um 

ein bstlich der Reide gelegenes Areal von ca. 4 km x 2,5 km Ausdehnung, aus dem neben

33 Quellenkritisch ist anzumerken, dah von den die iibrigen, mutmafilichen Tumuli ware der

dargestellten Grabhiigeln lediglich der »Fiirsten- Nachweis mittels Ausgrabung noch zu erbringen. 

hiigel« durch eine Ausgrabung bestatigt ist. Fiir
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den bereits erwahnten Hortfunden von Grdbers-Bennewitz (»Staberske Mark«) auch die 

Hortfunde i und 2 von Dieskau stammen. Zudem liegt der Dieskauer Ftirstenhiigel in

mitten dieses Gebietes, welches in seinem siidlichen Teil diagonal durch die ICE-Trasse 

geschnitten wird. Aufgrund alterer Fundberichte und jiingerer Luftbildaufnahmen sind 

aus dem Bereich des zur Reide hin abfallenden Hanges mehrere (fruhbronzezeitliche ?) 

Grabhiigel zu vermuten. Diese lassen sich heutzutage im Gelande nicht mehr erkennen. 

Schon in der ersten Halfte des 19. Jh. wird uber das Umfeld der Wiistung Staberske 

berichtet: »In diesem Jahrhundert sind mehrere Hiigel in dieser Flur abgetragen wor- 

den, in welchen man dfter Menschenknochen, besonders aber Schadel gefunden hat« 

(Fbrstemann 1834,44). Die Streckenfiihrung der ICE-Trasse beriihrt keinen der mutmah- 

lichen Grabhiigel unmittelbar. So war durch einen 1,2 km siidbstlich von Dieskau gele- 

genen Sondageschnitt zu priifen, inwiefern bisher unerkannte Grabhiigel und/oder Ele- 

mente der Infrastruktur (Einhegungen oder Wegefiihrungen) des Grabhiigelfeldes 

innerhalb der Trasse dokumentiert werden konnten. Ein zu diesem Zweck angelegter 

Suchschnitt von 200 m Lange blieb ohne jeden archaologischen Befund, lediglich im 

Vorfeld der Ausgrabung kormte ein rechteckiges Steinbeilfragment (Taf. 6,10) geborgen 

werden.

Dieskau, Ldkr. Saalkreis, Fst. 22 (HK-Nr. 97:30.682 a-c; 30.683c)

Annahernd 2 km bstlich der Ortschaft Dieskau stellte sich die Situation anders dar. 

Durch einen ebenfalls 200 m langen Suchschnitt siidlich eines Trockentales konnte eme 

Siedlung der Aunjetitzer Kultur angeschnitten werden. Herausragender Befund ist die 

Siedlungsbestattung in Befund2 (Abb. 10,3). Aus dem Grab stammt eine Scherbe mit 

Griffknubbe (Abb. 10,1), aus einer weiteren Grube (Bef. 1) konnte eine Aunjetitzer Tasse 

geborgen werden (Abb. 10,2). Es handelt sich dabei um eine klassische Tasse des Typs ic, 

Variante 1, die nordlich und bstlich des Harzes vorkommt (Zich 1996, 52 ff.).

Nach v. Brunn(i959, 55) stammt der Hortfund 1 von Dieskau aus dem Bereich des 

nordlich der Aunjetitzer Siedlung gelegenen »Sauren Loch«34. Es ist jedoch darauf hin- 

zuweisen, dab -neben einer treffenderen Deutung dieser Fundobjekte als Grabausstat- 

tung (Schmidt/Nitzschke 1980; Zich 1996)- die Herkunft der Metallgegenstande aus die

sem Bereich nicht als gesichert angesehen werden kann35.

Grobers, Ldkr. Saalkreis, Fst.9

AbschlieEend sei auf das Ergebnis einer baubegleitenden Ausgrabung in Grobers hinge- 

wiesen. Nordlich der heutigen Ortschaft wurde ein westost verlaufender Graben der frti- 

hen Eisenzeit fiber eine Lange von ca. 300 m dokumentiert, ohne damit den vollen Um- 

fang der Befestigung ermittelt zu haben. Ein Blick auf die Landschaft zeigt, dab dieser 

Graben annahernd parallel zum Nordrand einer Kuppe verlauft und, so darf vermutet

34 Bei dem »Sauren Loch« handelt es sich sehr wahr- 35 Vgl. Jahn 1950; v. Brunn 1959;

scheinlich um den Dorfteich der zu Dieskau geho- Schmidt/Nitzschke 1980; Zich 1996 und den

rigen Wiistung Proitz (Neuss 1969, 245). Briefwechsel Jahn - Jacob-Friesen in der Ortsakte

Dieskau im Archiv des LfA.
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Abb. 10 Dieskau, Ldkr.Saalkreis, Fst.22. 1 Befund 2, Knubbenscherbe. 2 Befund 1, Aunjetitzer Tasse. M. 1:2. 

3 Befund 2, Planum der Aunjetitzer Siedlungsbestattung (gestort).
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werden, diese Erhebung ehemals vollstandig einhegte. Mit der Entstehung des Dorfes 

Grdbers im Hochmittelalter ist die Kuppe erneut und dauerhaft besiedelt worden.

Zusammenfassung

Da methodische Fragen in den einleitenden Kapiteln ausfuhrlich besprochen wurden, 

soli der Blick an dieser Stelle auf zwei siedlungsgeschichtliche Aspekte fokussiert werden.

Es konnte gezeigt werden, dab der Nachweis grobflachiger Siedlungsareale nur durch 

eine kontinuierliche, mehrjahrige Begehungstatigkeit auf zusammenhangenden Acker 

flachen zu erbringen ist. Dabei scheint sich abzuzeichnen, dab insbesondere die mehr- 

fach entdeckten und mehrere Dutzend Elektar umfassenden Siedlungen der spaten 

Bronzezeit und friihen Eisenzeit in Mitteldeutschland Bestandteil eines dichten Sied- 

lungsnetzes sind. Im Bereich eines -unter archaologischen Gesichtspunkten- willkiir- 

lichen Schnittes durch die Landschaft konnten mit den Fundstellen von Wennungen5, 

Ochlitz 1/7/8 und Grdbers9 mutmablich drei dieser Anlagen mit einem Abstand von 

12km bzw. 28km zueinander erkannt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hin- 

zuweisen, dab die relativ grobe Distanz zwischen den Fundstellen von Ochlitz und Grd

bers wenigstens durch die Siedlungsareale von Merseburg Domhiigel und Halle Leh- 

manns-Felsen verringert wird.

Anhand der Oberflachenfunde der Wiistungen von Niederwiinsch 1/3 und Ddllnitzg 

deutet sich ein Hiatus fur den Ubergang vom Hoch- zum Spatmittelalter an. Dem steht 

fur den Bereich der Wiistung Karbina (=Ddllnitz3) von seiten der historischen For- 

schung ein vergleichbarer Befund gegeniiber: Die Wiistung Karbina wird 1446 urkund- 

lich ersterwahnt, eine slawische Siedlung aus dem Bereich der Karbiner Mark soil im 

13. oder 14. Jh. aufgegeben worden sein (vgl. Neuss 1969, n8f.). Die sich hier ankniipfen- 

den Fragen nach Siedlungsabbruch, kleinraumiger Siedlungsverlagerung und Sied- 

lungskontinuitat kbnnen mittels der Prospektionsfunde zwar gestellt werden, eine 

Beantwortung jedoch wird nur durch umfassende Grabungsaktivitaten zu erzielen sein.

Summary

Five years of archaeology along the intercity express (ICE) railway route Erfurt - 

Halle/Leipzig. An overview

This contribution demonstrates that evidence of extensive settlement areas can only be 

gained through sustained investigation on coherent areas of arable land over a period of 

several years.

It seems to be clear, that those settlements that are found most frequently and consist 

of many dozens of hectares are components of a dense settlement network in the Late 

Bronze and Early Iron Age of Central Germany. In the area of a - from an archaeological 

perspective - random cut across the landscape three of these complexes could be identi

fied at Wennungen 5, Ochlitz 1/7/8 and Grdbers 9, separated from one another by a dis

tance of 12 km or 28 km. It must be pointed out here that the relatively great distance bet

ween the sites of Ochlitz and Grdbers, is at least reduced by the settlement areas of Mer

seburg Cathedral Hill and Lehmann's Cliff in Halle. On the basis of surface finds from
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the deserted medieval villages of Niederwunsch 1/3 and Ddllnitz 3 a hiatus is indicated 

during the transition from the High to Late Middle Ages. Historical research shows a 

similar situation in the area of the deserted village Karbina (= Ddllnitz 3 ): The deserted 

village Karbina is first mentioned documentarily in 1446, a Slavonic settlement from the 

area of the Karbiner March was abandoned in the 13th or 14th century. Questions rela

ting to settlement abandonment, small scale settlement shift and settlement continuity 

can be asked by means of the survey finds, an answer however can only be gained 

through extensive excavation.
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Taf. 1 1—2 Altenroda, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 1; 3-12 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, 

Fst. 1. M. 1:2.
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Taf. 2 1-12 Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 1. M. 1:2.
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Taf. 3 i Langeneichstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 22; 2-3 Ochlitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt, 

Fst. 7; 4 Ochlitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 9; 5-13 Ochlitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 1/8. M. 1:2.
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Taf. 4 1-12 Niederwiinsch, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 1/3. M. 1:2.
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Taf. 5 1-2 Niederwiinsch, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fst. 1/3; 3-4 Bad Lauchstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, 

Fst. 8; 5-10 Dollnitz, Ldkr. Saalkreis, Fst. 3. M. 1:2.
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Taf. 6 1-11 Dollnitz, Ldkr. Saalkreis, Fst. 3; 12 Dieskau, Ldkr. Saalkreis, Fst. 27; 13 Dollnitz, 

Ldkr. Saalkreis, Fst. 9. M. 1:2.
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