
Flugprospektion 1999 in Sachsen-Anhalt:

Ergebnisbericht

Ralf Schwarz

Auch fur das Jahr 1999 soli wieder ein Uberblick uber die Flugprospektion gegeben wer- 

den. Wie fur das Jahr 1998 erscheinen die Neufundstellen des Jahres 1999 tabellarisch 

am Ende des Aufsatzes nach Landkreisen geordnet (Schwarz 2000, 33ff.). Die Tabelle 

umfaEt in gewohnter Weise das Flugdatum, die Gemeinde, die Gemarkung und die 

Fundart. Innerhalb der Landkreise sind die Luftbildfundstellen alphabetisch nach Ge- 

meinden geordnet. An die Stelle der Referenznummer der Luftbildfundstelle, die sich 

aus der TK25-Nummer und dem Rechts- und Hochwert zusammensetzt, tritt nun die 

TK-Nummer in Verbindung mit einer Identifikationsnummer (LB-Nr.). Der Text be- 

schrankt sich wieder auf die wesentlichen Informationen zu ausgewahlten Fundstellen, 

wobei die Fundstellen nach Fundarten behandelt werden

Geometrische Strukturen (Grabenanlagen)

Als geometrische Strukturen treten Grabenanlagen unterschiedlicher Funktion mit ge- 

schlossener Einfassung in Erscheinungen, deren Graben von einer Palisade bzw. einem 

Zaun oder von einem Befestigungsgraben stammen kann. Die Gliederung erfolgt bei den 

Grabenanlagen zunachst nach der Funktion als Befestigung oder Grabanlage und weiter 

anhand des Grundrisses. Dabei werden zunachst die ovalen bis kreisfbrmigen und im 

AnschluE daran die rechteckigen bis quadratischen Grabenanlagen behandelt.

Befestigungen

Ovale/ kreisformige Grabenwerke

Die Abgrenzung von kreisrunden zu ovalen Grundrissen fallt nicht leicht, da Schragauf- 

nahmen einen Kreis zu einem Oval verzerren. Dies trifft vor allem fur alle groEen Anla- 

gen zu wie die mittelneolithischen Befestigungen. Es sollte demnach immer darauf 

geachtet werden, daE die Bilder aus einer relativ senkrechten Perspektive aufgenommen 

werden. Doch muE bei Grundrissen allgemein bei der morphologischen Ansprache ein 

Toleranzwert zwischen Breite und Lange beriicksichtigt werden. Fur die Abgrenzung 

vom Kreis zum Oval wird von britischen Luftbildarchaologen ein Langen-Breiten-Ver-
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haltnis von 1:1,25 vorgeschlagen1. Damit zahlen viele der groEen trichterbecherzeitlichen 

Erdwerke zu den kreisfdrmigen Anlagen. Fur kreisfdrmige und ovale Befestigungen 

gleichermaEen gilt, dab die Befestigungen der Baalberger und Salzmiinder Kultur Fla- 

chen ab 8ha umschlieEen und Groben bis 63ha erreichen, wahrend die spatbronze-/ 

fruheisenzeitlichen Anlagen mit 0,3- 1,5 ha weitaus kleiner sind. Die Flachen der Befesti

gungen der Bernburger Kultur liegen demgegenliber zwischen beiden Werten: Sie sind 

2,0 4,5 ha groE2. Dennoch bietet sich nur bei den kleineren Grabenwerken eine Unter- 

scheidung in kreisfdrmige und ovale Anlagen an, wahrend bei den groEen allgemein von 

ovalen Befestigungen gesprochen wird. Die jungsteinzeitlichen Grabenwerke lassen in 

der Regel einen unregelmaEigen Grabenverlauf mit vereinzelten geraden Strecken erken- 

nen, so dab sich schon aus diesem Grund die Bezeichnung kreisfdrmig nicht anbietet.

Um kreisfdrmige Anlagen im eigentlichen Sinn handelt es sich nur bei Rondellen, 

deren Grundrisse die wiinschenswerte RegelmaEigkeit besitzen. Dies trifft eigentlich 

nur fur Anlagen zu, die sich aufgrund der Vergesellschaftung mit Kreisgraben und zum 

anderen anhand von Lesefunden der Bronze- und Friiheisenzeit zuweisen lassen. Der 

GrundriE dieser Rondelle wurde offenbar mit dem Zirkel konstruiert, so daE sich keine 

wesentlichen UnregelmaEigkeiten im Kreisbogen erkennen lassen.

Eine klassische Anlage dieses Typs bildet das Rondell von Schdnebeck (Ldkr. SBK; 

LB-Nr.2886), das von O.Braasch 1991 entdeckt wurde (Schwarz 1997, 50 Abb. 39). Der 

Senkrechtaufnahme von 1999 ist zu entnehmen, wie regelmaEig die konzentrischen Gra

ben der Doppelpalisade verlaufen (Abb. 1). Das Rondell steht mit einem Graberfeld in 

Verbindung, dessen Kreisgraben entsprechend regelmaEig konstruiert sind. Der Gra

ben, der sich zwischen die Kreisgraben zwangt und dabei keinen Kreis schneidet, 

stammt von einem Nekropolenweg. Ein leicht eifbrmig verzogener Kreisgraben, und das 

zeigt die Detailaufnahme von 1999 ganz deutlich, uberlagert den inneren Ring des Ron- 

dells und ist damit jiinger. Fur einen zweiten Kreisgraben gilt dies in Bezug auf den 

auEeren Ring, doch kbnnte genausogut der umgekehrte Fall zutreffen. Ein weiteres Ron

dell fand sich bei Belleben (Ldkr. BBG; LB-Nr.4305), wiederum in Verbindung mit Kreis

graben. Die Fundstelle umfaEt zudem mehrere Grubencluster sowie Graben, die zu Flu- 

ren, Landgraben o.a. gehbren.

Einen weiteren Typ von Kreisgrabenwerken stellen die stichbandkeramischen Ron

delle dar. Diese sind in Sachsen-Anhalt durch das von O.Braasch 1991 entdeckte Rondell 

von Goseck (Ldkr.WSF; LB-Nr.4113) vertreten (Schwarz 1997,30Abb. 17). Es wurde 

1999 erneut dokumentiert, well sich alle drei Tore in der wiinschenswerten Deutlichkeit 

prasentierten und auch die von den Torwangen ausgehenden Graben gut abzeichneten 

(Abb. 2). Auch wenn von der Fundstelle bisher keine Scherben aufgelesen wurden, steht 

die Datierung in die Stichbandkeramik aufgrund der charakteristischen Bauteile quasi 

fest. Erst vor kurzem wurde nun in Sachsen bei Dresden ein dem von Goseck entspre-

1 Stoertz 1997, 13: regular curvilinear structures

< 1 11.25 - elongated curvilinear structures > 1 :i.25.

2 Die beiden Flachengruppen fallen in die Gruppe b 

Raetzel-Fabians (2-ioha), wobei in Sachsen-Anhalt 

die Flachen 8-10 ha der Grabenwerke mit Einzelgra 

ben den Flachen der altertrichterbecherzeitlichen

Doppelgrabenwerke entsprechen (z.B. Gollma, 

Gem. Landsberg, Ldkr. SK: Schwarz 1997, 33

Abb. 20 :10ha), wahrend sich bei Grabenwerken, die 

kleiner als 4,5 ha sind, Bernburger Material fand 

(Steinkuhlenberg, Ldkr. WR: Schwarz 1997, 32 

Abb. 18: 2,2ha); Raetzel-Fabian 1999).
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Abb. 1 Schdnebeck, Ldkr.SBK. Graberfeld mit Kreisgrabenanlage (LB-Nr. 2886). 

Aufnahme vom 29.07.1999 (SW2451-30).

chendes Rondell durch eine Grabung erschlossen, die dieselben drei Tore mit nach 

auEen geknickten Wangen besitzt3. Diese Dreizahl der Tore, die bei dem Palisadenwerk 

auf der Schalkenburg von Quenstedt (Ldkr. ASL) wiederkehrt, scheint ein Charakteristi- 

kum der mitteldeutschen Rondelle darzustellen, wahrend die donaulandischen Rondelle 

vier oder zwei Tore besitzen (Schrbter 1990). In diesem Zusammenhang ist es kein Zu- 

fall, daE sich auch die Winkel der Torachsen der Rondelle von Quenstedt, Goseck und 

Dresden-Nickern entsprechen, wenn auch deren KompaErichtung eine andere ist. Wah

rend das Rondell von Goseck, mit Ausnahme einer kleinen Einbuchtung auf der gegen- 

iiberliegenden Seite des mittleren Eingangs, tatsachlich kreisrund ist, besitzt die Palisa- 

denanlage von Quenstedt einen spitzeifbrmigen GrundriE, so daE die Rondelle nicht 

einem einheitlichen Schema folgen, sondern hinsichtlich der Form Variationen unterlie- 

gen.

Die klassische altertrichterbecherzeitliche Befestigung vertritt das Grabenwerk von 

Oschersleben (Ldkr.BO; LB-Nr. 2167), das 1992 von O.Braasch entdeckt wurde (Luftbild 

bei Schlenker 1998, 11 Abb.2. - Dresely/Weber 1995, 15 Abb. 3). 1994 wurde das Areal 

von einer Erdgasleitung durchschnitten (Dresely/Weber 1995, 15 ff.). Die bei der Gra

bung aufgedeckten Befunde wurden dann 1998 durch B. Schlenker publiziert (Schlenker 

1998). Der Autor datiert das Material an die Wende von der Baalberger zur Salzmiinder

3 Kurz 1994, 24b Abb. 20. Das dritte Tor im Siiden 

wurde in der Grabung nicht erfaBt, ist aber

aufgrund der Lage der beiden anderen Tore 

vorauszusetzen.
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Abb. 2 Goseck, Ldkr. WSF. Rondell (LB-Nr.4113). 

Aufnahme vom 02.06.1999 (SW2400-07).

Kultur. Dabei fehlen im Material die fill die Salzmiinder Kultur charakteristischen 

Opperschdner Kannen (Schlenker 1998, 9). Doch auch andere fiir die Salzmunder Kultur 

bestimmende Keramikformen fehlen unter der in den Gruben geborgenen neolithischen 

Keramik, die Formen der Baalberger Kultur und der Hutberg-Gruppe reprasentiert (zur 

Hutberg-Gruppe siehe Beran 1993, 20ff.; 5iff.). Da die Hutberg-Gruppe einen Spathori- 

zont der Baalberger Kultur umschreibt, wurde das Grabenwerk von Oschersleben noch 

vor Beginn der Salzmunder Kultur verlassen. Das Luftbild von 1999 prasentiert das Gra

benwerk in der Zuckerriibe und zeichnet deutlich den Leitungsgraben nach (Abb. 3).

Die bisher grbEte in Sachsen-Anhalt entdeckte Befestigung findet sich bei Siersleben 

(Ldkr. ML), die aufgrund ihres Umfangs nur segmentweise dokumentiert werden konnte 

(1992: LB-Nr.2966; 1996: LB-Nr.2964; 1997: LB-Nr.2965). 1999 gelang es, nicht nur das 

letzte Grabensegment zu fassen, sondern die gesamte Anlage der Befestigung im Luft

bild zu dokumentieren. Der Grabenring weist einen Durchmesser von uber 900 m auf 

und schlieEt damit eine Flache von uber 63 ha ein. Da derart groEe Befestigungen bisher 

nur im Zusammenhang mit der alteren Trichterbecherkultur beobachtet wurden und 

innerhalb des Grabenrundes bei einer Ausgrabung eine Siedlung der Salzmunder Kultur 

erschlossen wurde, ist der SchluE erlaubt, daE es sich hier um eine Befestigung dieser 

Kultur handelt (Ortsakte Siersleben).

Der GroEe nach zu den altertrichterbecherzeitlichen Anlagen zahlt auch die 9 ha um- 

schlieEende Befestigung von Langeln (Ldkr. WR; LB-Nr. 1611), die bereits von O. Braasch 

1991 entdeckt wurde. 1999 lieE sich der gesamte GrundriE der 350m langen und ent- 

sprechend breiten ringfbrmigen Umwehrung dokumentieren. Der UmriE weist verein-
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Abb. 3 Oschersleben, Ldkr.OK. Doppelgrabenwerk (LB-Nr.2167).

Aufnahme vom 02.09.1999 (SW2466-33).

Abb. 4 Krumpa, Ldkr. MQ. Grabenwerk (LB-Nr. 1528).

Aufnahme vom 13.07.1999 (SW2434-34).
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zelte abgeflachte Grabenstrecken auf, von den Eingangen laEt sich die bachseitige slid- 

westliche Erdbriicke erkennen. Mit 7 ha die bisher kleinste Befestigung dieser Art stellt 

das Grabenwerk bei Krumpa (Ldkr. MQ; LB-Nr. 1528) dar, das von O.Braasch 1994 ent- 

deckt wurde. Dort zeichnen sich im Innern Siedlungsgruben ab, die inmitten von Eiskei- 

len und vermutlich ebenfalls mit dem Permafrost in Verbindung stehenden rundlichen 

Verfarbungen schwer zu identifizieren sind (Abb. 4).

Von der GrdEe her ebenfalls in diesem Zusammenhang zu nennen ist eine Befesti

gung bei Kustrena (Gem. Beesenlaublingen, Ldkr. BBG; LB-Nr. 1536), die von O.Braasch 

1991 entdeckt wurde. Die Dokumentation von 1999 hatte die Fertigung von Senkrecht- 

luftbildern zum Ziel (Abb. 5). Sie wurde im Begleitband zur Ausstellung des Landesmu- 

seums fur Vorgeschichte in Halle »Spurensuche aus der Luft« als spatbronzezeitlich ein- 

geschatzt (Schwarz 1997,46 Abb. 34), was daran liegt, dais der GrundriE bei ovalem 

Gesamtcharakter die Tendenz zur Trapezform zeigt. Dies ist darauf zuriickzufuhren, dab 

der GrundriE einzelne gerade Grabenstrecken aufweist, wodurch immer Tendenzen zu 

geometrischen Grundformen durchscheinen. Es miissen deshalb neben rein formalen 

stets auch noch andere Argumente beigebracht werden, zu denen u. a. die GrbEe und die 

Form der Tore zahlen. Es handelt sich bei der Befestigung um ein Doppelgrabenwerk, 

dessen Graben an den Erdbriicken aussetzen. Die Grabenfiihrung ist im Detail unregel- 

maEig, wie dies bei vielen jungsteinzeitlichen Grabenwerken zu beobachten ist. Es 

scheint deshalb eine trichterbecherzeitliche Datierung der Befestigung besser in den 

Rahmen morphologischer Betrachtungen zu passen als die seinerzeit erwogene. Leider

Abb. 5 Kustrena, Gem. Beesenlaublingen, Ldkr. BBG. Doppelgrabenwerk (LB-Nr. 1536). 

Aufnahmevom 13.07.1999 (SW2435-33).
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haben Begehungen bisher keine Ergebnisse gebracht, doch waren die Bedingungen hier- 

fiir stets ungtinstig.

Beispiele fur mdgliche Befestigungen der Bernburger Kultur bilden ein Grabenwerk 

bei Oppin (Ldkr.SK; LB-Nr.4170; 3,8ha) sowie ein weiteres bei Wegeleben (Ldkr.WR; 

LB-Nr. 0006;3ha), das zwar ebenfalls bereits von O.Braasch entdeckt wurde, von dem 

sich im Raps aber nur ein kurzes Grabenstiick abhob. Mit 4,5 ha ebenfalls in diese 

Gruppe gehbrt eine Befestigung bei GroEpaschleben (Ldkr. KOT; LB-Nr. 4407), von der 

sich etwas mehr als ein Viertel des ovalen Grundrisses mit zwei Toren im Bewuchs 

abzeichnete.

Mit einer Gesamtflache von ca. 6,7 ha liegt die Befestigung von Eisleben (Ldkr. ML; 

LB-Nr. 4311) zwischen den alter- und jiingertrichterbecherzeitlichen Doppelgrabenwer- 

ken. Der GrundriE ist an einer Seite zugespitzt, so daE sich auch morphologische Unter- 

schiede zu den neolithischen Erdwerken abzeichnen. Unklar bleibt ferner die Zeitstel- 

lung eines ovalen Grabenwerks bei Reinstedt (Ldkr. ASL; LB-Nr.4152). Der GrbEe nach 

(9 ha) wurde es zu den altertrichterbecherzeitlichen Befestigungen zahlen, doch unter- 

scheidet es sich hiervon durch einen weitaus breiteren Graben (Abb. 6). Der ovale Grund

riE ist an der nordlichen Seite durch eine langere gerade Grabenstrecke abgeflacht. Der- 

selbe GrundriE wiederholt sich bei einem weiteren Grabenwerk von Oschersleben (Ldkr. 

OK; LB-Nr. 2165), dessen GrundriE sich bei der Erstdokumentation 1991 durch O.Braasch 

unvollstandig abzeichnete. Zudem findet sich eine Parallele zum GrundriE in dem Gra

benwerk von Zwenkau (Ldkr. Leipziger Land, Sachsen), das sich anhand der umfangrei- 

chen dort durchgefiihrten Grabungen der friihbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur zu- 

weisen laEt (Stauble/Huth 1995, 12 Abb. 3).

Die spatbronze/friiheisenzeitlichen Burgen zeichnen sich gegeniiber den alteren 

Befestigungen haufig durch einen zur Trapezform, zur Spitzeiform oder zur Steigbiigel- 

form tendierenden GrundriE aus. Hierzu zahlt ein ovales Grabenwerk bei Wallendorf 

(Ldkr.MQ; LB-Nr. 4168), das sich innerhalb einer grbEeren Befestigung befindet. Sie bil- 

det damit den Kern einer Doppelburg, wie man sie auch von anderen Luftbildfundstel- 

len kennt, fiir die ebenfalls eine spatbronze-/fruheisenzeitliche Datierung erwogen wird 

(Schwarz 1997, 46 Abb. 33; 47 Abb. 35). Eine ovale Befestigung fand sich ferner bei Jutri

chau (Ldkr.AZE; LB-Nr.4240). Da sich die Breite des Grabens anhand des Luftbildes 

nicht abschatzen laEt, ist auch eine fruhmittelalterliche Datierung der Befestigung nicht 

auszuschlieEen.

Ovale Grabenwerke fanden sich ferner bei Gerbstedt (Ldkr. ML; LB-Nr. 4333), hier mit 

leicht abgeflachten Seiten, bei Atzendorf (Ldkr. SBK; LB-Nr. 4381) und bei Wolferode 

(Ldkr. ML; LB-Nr. 4312), wo der Graben randlich erodiert ist.

Eine ovale Befestigung fand sich zudem auf dem Sehringsberg bei Helmsdorf (Gem. 

Heiligenthal; Ldkr. ML; LB-Nr.4104), eine Luftbildfundstelle, die 1998 entdeckt wurde 

(Schwarz 2000, 351). Sie besitzt einen spitzeiformigen GrundriE mit einer Lange von 60 m 

und befindet sich innerhalb einer ovalen Umwehrung, die an die Kernanlage anbindet 

und diese nicht umschlieEt (Abb.7a,b). Die geringe Starke der Graben laEt auf Palisaden 

schlieEen. Im Innern beider Einfassungen zeichnen sich Siedlungsgruben ab. Die Doppel

burg kdnnte mit dem eponymen Graberfeld der Helmsdorfer Gruppe in Verbindung ste- 

hen, das nicht weit von der Luftbildfundstelle entfernt ausgegraben wurde (Marschall u. a. 

2980, 42ff. Abb. 33; GroEler 1909, Syff.). 1998 war nur eine bogenfbrmige Abschnittsbe-
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Abb. 6 Reinstedt, Ldkr. ASL. Grabenwerk (LB-Nr.4152).

Aufnahme vom 12.07.1999 (SW2430-02).

Abb. 7a Helmsdorf, Gem. Heiligenthal, Ldkr. ML. Grabenwerk (LB-Nr.4104).

Aufnahme vom 13.07.1999 (SW2432-32/36).
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Abb. 7b Helmsdorf, Gem. Heiligenthal, Ldkr. ML. Grabenwerk (LB-Nr.4104). 

Aufnahmevom 13.07.1999 (SW2432-32/36).

festigung zu sehen, die die Gelandezunge zur Hochflache hin abriegelt und vermutlich 

alter ist (Schwarz 2000, 351). Vielleicht steht diese mit dem ebenfalls nicht weit entfernt 

zum Vorschein gekommenen Grabhiigel der Bernburger Kultur in Beziehung (Muller 

1994, 89; 108 Abb.23, 7~ 12; 109 Abb. 24,1). Bei Naumburg (Ldkr. BLK; LB-Nr. 2004) wurde 

1991 von O.Braasch eine Befestigung entdeckt, die einen trapezoiden GrundriB mit kon- 

vexer Schmalseite und Basis besitzt. Sie befindet sich auf einer kleinen Gelandezunge mit 

hangwarts weisender Basis. Noch starker zur Trapezform tendiert eine kleine Befesti

gung bei Merbitz (Gem. Nauendorf, Ldkr.SK; LB-Nr. 1887), die ebenfalls von O.Braasch 

1991 entdeckt wurde, von der aber nur Schragaufnahmen vorlagen (Abb. 8). Die Senk- 

rechtaufnahme zeigt, dab die Seiten leicht konvex und die Ecken rundlich sind. Vermut

lich handelt es sich ebenfalls um ein spatbronze /friiheisenzeitliches Grabenwerk, das 

aber bereits zu den Trapezen mit kantigen Ecken uberleitet.

Bei der Befestigung von Helfta (Gem. Eisleben, Ldkr. ML; LB-Nr. 1808) ergab die Senk- 

rechtaufnahme von 1999, dab es sich um ein Grabenwerk mit kreisfbrmigem GrundriB 

handelt, der an einer Seite eine leichte Abflachung zeigt (Abb. 9). Schragaufnahmen von 

O. Braasch (1994) lieBen zunachst an ein regelmahig ovales Grabenwerk denken. Spuren 

einer Innenbebauung waren nicht zu erkennen.

Bei der Befestigung von Hinsdorf (Ldkr. KOT; LB-Nr. 1232), von der bereits ein Luft- 

bild von O.Braasch aus dem Jahr L991 vorliegt, weist der oval-trapezoide GrundriB an 

der Basis einen Riicksprung auf (Abb. 10). Ein entsprechender GrundriB findet sich bei 

einer Befestigung wieder, die bei Hoeseberg (Gem. Wetenstedt, Ldkr. Helmstedt) in 

Niedersachsen ausgegraben wurde (Steinmetz 1996, 259 f.). Dabei fand man an der Stelle
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Abb. 8 Merbitz, Gem. Nauendorf. Ldkr. SK. Grabenwerk (LB-Nr. 1887). 

Aufnahme vom 12.07.1999 (SW2429-07).

Abb. 9 Helfta, Gem.Eisleben, Ldkr. ML. Grabenwerk (LB-Nr. 1808). 

Aufnahme vom 12.07.1999 (SW2430-35).
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der Abtreppung ein Tor. Das Fundmaterial ermbglichte die kulturelle Zuweisung der 

Befestigung zur Saalemundungsgruppe und Datierung in die Spatbronzezeit. Von Inter- 

esse ist auch ein Detail im GrundriE: Die zum Tor bin ausgreifende Partie der Befesti

gung ist bei beiden Grabenwerken durch eine Kante abgesetzt. Von der Hiinenburg exi- 

stiert zudem eine Rekonstruktion, deren Bebauung sich offenbar an Befunde wie der 

Befestigung vom Baalshebbel bei Starzeddel (Kr. Starosiedle Gubinski, ehemals Guben) 

orientiert (Schuchhardt 1926, i84ff.).

Von der GrbEe her bier anzufuhren ist ein Grabenwerk bei Mosigkau (Gem. Dessau, 

kreisfreie Stadt DE; LB-Nr. 1953), das von O.Braasch entdeckt wurde. Der GrundriE hob 

sich 1992 nur schwach im Getreide ab, so daE eine neuere Dokumentation wichtig 

erschien (Abb. 11). Die Befestigung umfaEt insgesamt vier Graben, wobei die beiden 

inneren einen rundum ovalen, die auEeren demgegemiber einen ovalen GrundriE mit 

abgeflachter Basis besitzen, wodurch dieser eine D-fbrmige Gestalt erhalt. Die Basis ist in 

der Mitte unterbrochen, wahrend das Oval an dieser Stelle keinen DurchlaE erkennen 

laEt. Dieser befindet sich vielmehr ein Strick weit versetzt. Form und Zahl der Graben 

des auEeren Giirtels lassen auf eine (stich)bandkeramische Anlage schlieEen.

Ein Grabenwerk mit ovalem, regelmaEig konstruiertem GrundriE, bei dem die Lang- 

seite exakt gerade verlauft, fand sich bei Miesterhorst (Ldkr. SAW; LB-Nr.4196). Zu 

erkennen sind neben einer Langseite die Ansatze beider Schmalseiten, die im weichen, 

regelmaEigen Bogen in die Langseite ribergehen (Abb. 12). Dabei zeichnen sich zwei Gra

ben ab, die exakt parallel verlaufen. Die RegelmaEigkeit der Konstruktion hebt das Dop- 

pelgrabenwerk von Miesterhorst von den vorgeschichtlichen Befestigungen ab und 

erinnert an rdmische Baumeister (vgl. Schwarz 2000, 354). Normalerweise liegt nur neu- 

zeitlichen StraEen dieselbe RegelmaEigkeit zugrunde, doch ware in diesem Fall der 

exakt spiegelbildliche Verlauf der beiden engen Kurven unter Einschaltung einer Gera- 

den ungewbhnlich. Zudem liegt die Grabenstruktur schrag innerhalb der Flur, so daE ein 

dieser gegeniiber hbheres Alter der Graben vermutet werden darf. Zeitstellung und 

Funktion der Anlage kann nur eine Untersuchung vor Ort klaren.

Einen ovalen GrundriE besitzt ferner ein bereits 1995 entdecktes Grabenwerk bei 

Atzendorf (Ldkr.SBK; LB-Nr. 0122) (Schwarz 1997a, 349 Abb. 30). Obwohl sich der Luft- 

bildbefund im Mais abzeichnete, lieEen sich gegeniiber der Dokumentation von 1995 

interessante Details erkennen (Abb. 13). Die Befestigung wurde seinerzeit als ovale 

Anlage mit rechteckiger Erweiterung beschrieben. Offenbar handelt es sich aber bei der 

rechteckigen Struktur nicht um einen Annex, sondern um eine altere Anlage, die in den 

GrundriE miteinbezogen wurde. Im Luftbild von 1999 ist die innerhalb des ovalen 

Grundrisses befindliche westliche Seite des Rechtecks zu erkennen. Aber auch der ovale 

GrundriE war rundum geschlossen; so zeichnet sich innerhalb des Rechtecks ein Palisa- 

dengraben ab. Das Grabenrechteck war auEen von einem konzentrischen Palisadengra- 

ben umgeben. Auch der Ring mit breitem Graben zeichnete sich 1999 klarer ab. Die Ver- 

mutung, es handele sich um eine kleine Turmhiigelburg, hat sich damit bestatigt. DaE es 

sich aber um einen Doppelring, demnach um eine Doppelburg handelte, blieb 1995 ver- 

borgen. Die Bebauung mit Grubenhausern legte sich in zwei Reihen um einen zentralen 

Platz. Siidlich schlieEt sich eine weitere befestigte Siedlung an, die ebenfalls mit Gruben

hausern bebaut war, wobei der Graben die Ovalanlage mitumschlieEt. Der Zugang in die 

Siedlung erfolgte durch ein Tor mit nach innen geknickten Wangen. Da der Befesti-
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Abb. 10 Hinsdorf, Ldkr. KOT. Grabenwerk (LB-Nr. 1232). 

Aufnahmevom 29.06.1999 (SW 2416 -09).

Abb. 11 Dessau-Mosigkau, kreisfreie Stadt DE. Grabenwerk (LB-Nr. i953>-

Aufnahme vom 04.08.1999 (SW2462 28).
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Abb. 12 Miesterhorst, Ldkr. SAW. Grabenwerk (LB-Nr.4196). 

Aufnahmevom 14.06.1999 (SW2412-05).

Abb. 13 Atzendorf, Ldkr. SBK. Grabenwerk (LB-Nr.0122).

Aufnahme vom 02.08.1999 (SW2455-32).
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gungsgraben beidseits des Tores leicht konvex verlauft und in die Wangen einmiindet, 

erinnert der Grundrik an die herzfdrmigen Befestigungen, von denen unten im Zusam- 

menhang mit den hybriden Grabenwerken die Rede sein wird. Der Luftbildbefund lakt 

demnach einen mehrperiodigen befestigten Siedlungsplatz erkennen. Dabei lassen die 

Grabenstarke fiir die Ovalanlage und das Zangentor fur die Erweiterung bereits eine 

mittelalterliche Datierung des Komplexes vermuten. Wie bereits im Bericht zum Jahre 

1995 beschrieben, handelt es sich bei dem Luftbildbefund um die mittelalterliche Wil- 

stung Kethlingen. Eine Nachricht aus dem Jahr 1699 berichtet: »Ketheling ist ein grosses 

wiistes Dorf. Wo die Hauser gestanden, ist auch noch zu sehen. Ist ohngefahr ein Dorf 

von 60 Feuerstatten« (Hertel 1899, 215k Nr. 191 [Kethlingen]).

Die mittelalterlichen Burgen zeichnen sich gegeniiber den spatbronze-/frfiheisenzeit- 

lichen Anlagen durch einen breiteren Graben aus. Dies gilt sowohl fiir die ovalen, als 

auch fiir die kreisfbrmigen Burgen vom Typ Motte.

Die Burgen weisen bei Sachsen und Slawen dabei gleichermaken einen ovalen bis 

kreisrunden Grundrik auf. Die uber der Saale gelegene Burg bei Goseck (Ldkr.WSF; 

LB-Nr.0912) wurde 1992 von O.Braasch entdeckt (Abb. 14). Der bstliche Abschnitt ist lei- 

der durch eine alte Sandgrube zerstdrt, bei der wiederholt Scherben aus mehreren Perio- 

den der Vor- und Frtihgeschichte geborgen wurden. Da Grabenoval und Innenbebauung 

mit Grubenhausern eine friihgeschichtliche Zeitstellung vermuten lieken, wurde eine 

Begehung der Befestigung durchgefiihrt, die mittelslawische Keramik zum Vorschein 

brachte4. Nun wird im Hersfelder Zehntverzeichnis eine Burg Goseck erwahnt, die man 

in der Forschung stets mit der siidwestlich von Goseck auf einem Sporn gelegenen Burg 

in Verbindung brachte (Grimm 1958, 308 Nr. 618). Diese wurde im 11. Jh. von den Herren 

von Goseck an die Benediktiner fibereignet, welche in deren Mauern ein Kloster errichte- 

ten. Da nun aber keine zwei Burgen zur selben Zeit nebeneinander existiert haben, ohne 

dak dieser Umstand erwahnt worden ware, und in Verbindung mit dem im Luftbild 

dokumentierten Grabenoval Lesefunde aus der Zeit des Hersfelder Zehntverzeichnisses 

existieren, handelt es sich somit bei dem Luftbildbefund um die urkundlich erwahnte 

Burg. Da man sich aber slawische Scherben am ehesten mit einer slawischen Besiedlung 

vorstellen kann, ist zu vermuten, dak die Burg einst von Slawen als Briickenkopf west- 

lich der Saale errichtet wurde. Im Zuge der Wiederherstellung der Elbe-Saale-Grenze 

durch die Karolinger in der Mitte des 8. Jh. fiel die Burg dann an das frankische Kbnigs- 

haus. Als Kbnigsgut hatte die Burg spater dem Kloster Hersfeld den Zehnt zu entrichten. 

Goseck bildete zu dieser Zeit ein Glied in einer Burgenkette entlang der Saale, die fiber 

Burgwerben nach Merseburg fiihrte (Grimm 1958, 38 ff.; 44). Die Burg auf der ins Saale- 

tal vorspringenden Gelandezunge diirfte vermutlich in der Mitte oder zweiten Halfte des 

10. Jh. errichtet worden sein. Man hatte damit dieselbe Abfolge von Burganlagen wie im 

Fall der Burgen der Ekkehardiner. Auch hier steht eine ovale Befestigung am Rande der 

Hochflache fiber Grokjena (Ldkr.BLK) am Beginn der Reihe. Diese wird wieder zugun- 

sten einer Burg auf einer Gelandezunge fiber dem Ort Kleinjena (Ldkr. BLK) aufgegeben,

4 Ich mbchte mich an dieser Stelle bei Herrn Uwe durchgefiihrt hat. Siehe auch Schwarz 1999, 466

Hiineburg, Querfurt, bedanken, der in den Jahren Anm.25.

1998- 1999 Begehungen von Luftbildfundstellen

(ahresschrift fur mitteldeutsche Vorceschichte / Band 86 / 2003



FLUGPR0SPEKT10N 1999 461

Abb. 14 Goseck, Ldkr. WSF. Grabenwerk (LB-Nr.0912).

Aufnahme vom 02.06.1999. (SW2400- 11).

wobei hier noch eine dritte neue Burg (= Naumburg) folgt (Grimm 1958, 124b; 258 Nr. 363; 

430 Nr. 1288; 259 Nr. 375).

Im Hersfelder Zehntverzeichnis ebenfalls aufgefiihrt ist die Kuckenburg (Gem. Esper

stedt, Ldkr.MQ) (Grimm 1958, 277 Nr.463; 38ff.; 44). Diese wurde 1999 zum ersten Mai 

im Bewuchs dokumentiert (LB-Nr.4307). Die Burg befindet sich auf emem ins Weidatal 

vorspringenden Gelandesporn und ist zur Hochflache bin durch einen breiten geboge- 

nen und leicht gewinkelten Graben abgeriegelt. An der Stelle des Knicks befand sich ein 

Tor. Dem siidlichen Grabensegment vorgelagert ist ein schmaler Graben, der das Tor mit 

umgreift und im Bogen am nordlichen Grabensegment endet. Im Vorfeld der Burg befin

det sich eine gewinkelte Abschnittsbefestigung, die ein Vorburgareal abriegelt. Diese 

setzt sich aus zwei parallelen vergleichsweise schmalen Grabenspuren zusammen, die 

auf die Doppelpalisade einer Holz-Erde-Mauer schlieben lassen. Zwischen Kern- und 

Vorburg verlauft ferner ein Palisadengraben, an den ein Graben anbindet, der von der 

Hochflache heranfiihrt und alter als die Burg sein diirfte. Das Burgareal war laut 

P. Grimm »von einer noch 1898 teils als Trockenmauer, teils als Mbrtelmauer beobachte- 

ten Ringmauer« rundum eingeschlossen (Grimm 1958,277Nr.463). Von dieser Ring- 

mauer, die P. Grimm mit kreisfbrmigem GrundriE rekonstruiert, ist im Luftbild nichts zu 

erkennen (Grimm 1958,40 Nr. 11 c). Wahrend P. Grimm seinerzeit keine oberirdischen 

Spuren der Mauer vorfand, fiihrt er zwei undeutlich erkennbare Abschnittswalle an. 

Seine Kartierung deckt sich dabei mit dem Palisadengraben und der Abschnittsbefesti

gung. Da das Gelande wahrend der Spatbronzezeit Bedeutung besaf>, wie ein Bronze-
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hortfund belegt, der sich im Vorburgareal fand, kdnnte der Palisadengraben in dieser 

Zeit angelegt worden sein (Grimm 1958,277 Nr. 463).

Eine Ringmauer schiitzte auch eine von O.Braasch bereits 1991 entdeckte Burg bei 

Derenburg (Ldkr.WR; LB-Nr.0520). Die Befestigung liegt in einer Schleife der Hol- 

temme am Rande einer Hochflache uber dem Ort. Die Detailaufnahmen von 1999 zei- 

gen, dab der Mauerring polygonal gebrochen ist und an den Ecken halbkreisfbrmige 

Bastionen sitzen (Abb. 15). Von dem Mauerring ist nur noch ein Segment zu erkennen, 

da die Burg weitgehend erodiert ist. Wie die Luftbilder von O. Braasch zeigen, folgt dem 

polygonalen im Innern in gewissem Abstand ein bogenformiger Mauerring, der von 

einer alteren Bauphase stammen kdnnte (Abb. 16). Das Plateau im Vorfeld der Burg 

wird von zwei machtigen Graben in zwei Vorburgen unterteilt. Wahrend sich von der 

Innenbebauung der Kernburg nichts erkennen laEt, zeichnen sich innerhalb der Vor

burgen zahlreiche Grubenhauser ab. Von den Toren ist jenes am inneren Graben am 

deutlichsten sichtbar. Die Torwangen biegen zangenfbrmig nach innen. Deutlich tritt 

hier ein Weg hervor, der vom auEeren Tor in die Burg hineinfiihrt und damit die Posi- 

tionen aller drei Tore verrat. Der Weg gabelt sich vor dem Mitteltor in drei Strange, 

deren mittlerer die eigentliche HauptstraEe durch die Siedlung bildet. Er verschmilzt 

am auEeren Graben mit dem durch einwarts knickende Wangen charakterisierten Tor. 

Die Gliederung in eine Kernburg mit zwei Vorburgen und zentralem Weg gleicht im 

Aufbau der Kaiserpfalz Werla (Niedersachsen) (Brachmann 1993, 170E). Die Befestigung 

von Derenburg laEt sich demnach mit der in den Urkunden genannten Pfalz Derenburg 

identifizieren, auch wenn diese von der Forschung im Ort lokalisiert wurde (Schlenker 

1999, 6ff.). Nun laEt aber allein schon die topografische Page der Befestigung auf einem 

Sporn uber dem Ort dort die Pfalz vermuten, da sich in den Orten selbst zwar Kbnigs- 

hdfe, nicht aber die Burgen befanden (Brachmann 1993, 80ff.; 82E [Merseburg]; 83 [All

stedt]; 83 f. [Helfta]). Was die Lage betrifft, so gleicht die Pfalz von Derenburg anderen 

ottonischen Pfalzen in Sachsen-Anhalt: Allstedt (Ldkr. SGH), Tilleda (Ldkr. SGH), Quedlin

burg (Ldkr. QLB) (Grimm 1958,125 ff.).

Eine Burg mit Kreisgraben vom Typ Motte existierte friiher bei Pommelte 

(Ldkr. SBK; LB-Nr.2347). Sie wurde von O.Braasch 1991 entdeckt und 1999 durch ein 

Senkrechtluftbild erneut dokumentiert. Die Burg befand sich innerhalb einer Vorburg, 

deren genauen GrundriE das Luftbild von 1991 besser vermittelt. Danach besaE diese 

eine D-fdrmige Umwehrung, die die Burg randlich mit einschloE. Die Lage der Burg 

deckt sich mit der urkundlich erwahnten Wiistung Menz, zu der sie gehdrt haben 

diirfte (Hertel 1899, 258 f. Nr. 236 [Menz]). Damit wird zugleich ein Problem angeschnit- 

ten, das sich im Zusammenhang mit aus der Luft entdeckten Burgen mehrfach wieder 

holt. Wahrend namlich die wiisten Ddrfer oftmals urkundlich genannt werden, ist in 

diesem Zusammenhang von Burgen nicht die Rede. Sie waren offenbar zum Zeitpunkt 

der urkundlichen Nennung bereits verlassen. Damit erhalt man aus der Ersterwahnung 

der Wiistung zugleich einen terminus ante fur die Datierung der Burg. Auf der anderen 

Seite aber lassen sich uber urkundliche Quellen allein nicht alle ehemals vorhandenen 

Burgen erschlieEen.

Unbekannt ist die Zeitstellung einer Befestigung, die sich im Vorfeld der Burg Freck- 

leben im Wuchs des Getreides abzeichnete (Ldkr. ASL; LB-Nr.4336). Sie umfaEt einen 

Doppelgraben mit ungewbhnlichem parabelartig spitzem Verlauf. Wahrend die westli-
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Abb. 15 Derenburg, Ldkr. WR. Grabenwerk (LB-Nr.0520). 

Aufnahme vom 02.08.1999 (SW2458-23).

Abb. 16 Derenburg, Ldkr. WR. Grabenwerk (LB-Nr.0520). 

Aufnahme vom 05.07.1991 (SW1101-36).
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che Flanke in den Zufahrtsweg zur Burg bin einmiindet, endet die bstliche unterhalb 

einer hangseitigen Abtreppung der Hochflache an einer Erosionsrinne, die zum Wipper- 

tal fiihrt. In diese Erosionsrinne miindet ein weiterer Graben ein, der den an dieser Stelle 

sich verschmalernden sattelartigen Zugang zum Sporn, den die Burg mit Vorburg ein- 

nimmt, blockiert haben durfte. Da sich die Walle der Vorburg meterhoch erhalten 

haben, ist unwahrscheinlich, dab die sich im Luftbild abzeichnenden Graben zur mittel- 

alterlichen Burg gehbrt haben (Grimm 1958, 229 Nr.211 Taf. lob-c).

Rechteckige Grabenwerke

Bei den rechteckigen Grabenwerken lassen sich grundsatzlich quadratische von lang- 

rechteckigen Grundrissen unterscheiden, wobei als Grenze dasselbe Langen-Breiten-Ver- 

haltnis greift wie fur die Unterscheidung der kreisfbrmigen von den ovalen Befestigun- 

gen: 1:1,25s .

Die altesten rechteckigen Befestigungen wurden bereits in der friihen Jungsteinzeit von 

den Bandkeramikern errichtet. Hierzu zahlt die bekannte befestigte Siedlung der Linien- 

bandkeramik von Eilsleben (Ldkr.BO) (Kaufmann 1990, 15 ff.; Schwarz 342ff. Abb. 3). 1993 

wurde eine ahnliche Befestigung von O.Braasch bei Helmsdorf (Gem. Heiligenthal, 

Ldkr. ML; LB-Nr. 1208) entdeckt. Diese wurde 1999 erneut fotografiert (Abb. 17). Der 

Befestigung liegt ein rechteckiger GrundriE zugrunde, der an drei Flanken gerade Seiten 

und eng gerundete Ecken aufweist, im Norden leicht ausbaucht und dort weicher in die 

Seiten einmiindet. Ungewbhnlich ist, daE allein die Nordseite mit drei Graben befestigt 

ist, wahrend alle anderen Seiten nur zwei Graben besitzen. Der Ubergang vom Dreifach- 

graben in die Doppelgraben laEt sich dem Luftbild leider nicht entnehmen, da diese Stel- 

len durch die Bebauung verdeckt sind. Bereits bei der Erstdokumentation war deutlich 

zu sehen, daE die Nordseite von einem Leitungsgraben durchschnitten wurde. Dieser 

stammt von einer Ferngasleitung, die 1961 verlegt wurde, wobei die im Profil erkennba- 

ren Befunde dokumentiert wurden. Dabei wurden auch die Grabenprofile erfaEt, Funde 

kamen daraus aber keine zum Vorschein. Erst nordlich der im Luftbild erkennbaren 

Senke, die von Ost nach West verlauft, wurden Befunde mit Funden der Linienbandke- 

ramik beobachtet. 1999 zeichnete sich im Luftbild zudem ein bereits 1990 verlegter Tele- 

fonleitungsgraben ab, der den Dreifachgraben ebenfalls durchschnitten hatte. Diesmal 

steckte in einem der Grabenprofile eine bandkeramische Scherbe, deren Zugehbrigkeit 

zur Linien- oder Stichbandkeramik sich nicht bestimmen lieE6. Da sich auf dem nordlich 

der Senke gelegenen Areal eine linienbandkeramische Siedlung befand, kbnnte die Befe

stigung von der Stichbandkeramik erbaut worden sein, zumal sich vergleichbare Grund- 

risse bisher durch Lesefunde dieser Kultur zuordnen lassen. Doch ist nicht auszuschlie- 

Een, daE der Wechsel von einer offenen zu einer mit Graben und Palisaden befestigten 

Siedlung schon wahrend der jiingeren Linienbandkeramik stattgefunden haben kbnnte, 

wie das Beispiel der Befestigung von Eilsleben lehrt (Kaufmann 1990, 15 ff.).

5 Whimster 1989, 31; Stoertz 1997, 15: short regular 6 Mitteilung des Ausgrabers Herrn O. Kiirbis, LfA

quadrilateral structures < i:i.25-elongated regular Halle. Schwarz 2000, 343; 383 Anm.20. 

quadrilaterial structures > 1:1.25.
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Bei Wallwitz (Ldkr. SK; LB-Nr. 4210) zeichnete sich im Wintergetreide nur schwach 

ein rechteckiges, annahernd trapezoides Grabenwerk mit konvexen Seiten ab (Abb. 18). 

Der Befund ist von Wichtigkeit, weil die Anlage randlich eine kleinere ovale Umfassung 

iiberschneidet. Da dessen iiberschnittenes Ende kaum zu erkennen ist, laEt der fliichtige 

Blick zunachst auf einen Annex der Rechteckanlage schlieEen. Der Befund erweist damit 

das hbhere Alter der ovalen gegeniiber der rechteckigen Befestigung. Damit wird die 

durch Analogien erschlossene unterschiedliche Zeitstellung von ovalen und rechtecki

gen Grundrissen auch durch einen stratigrafischen Befund erhartet. Ein weiteres Gra

benwerk fand sich bei Lebien (Ldkr.WB; LB-Nr.4224) innerhalb einer Bachschlinge 

(Abb. 19). Der GrundriE tendiert leicht zum Trapez und weist abgerundete Ecken auf. Im 

Innern deuten sich drei bis vier Grubenhauser an. Der GrbEe nach handelt es sich hier 

um einen Herrenhof. Wahrend morphologische Indizien fur eine Datierung der Befesti

gung in die jiingere Eisenzeit oder Kaiserzeit sprechen, wurden vom Areal mittelslawi- 

sche Scherben aufgelesen, zudem zeigten sich beim Tiefpfliigen Herdstellen. Mit dem 

Areal innerhalb der Bachschlinge korrespondiert der Flurname »Hofstatten«, der sich 

mit den Funden und Befunden verbinden laEt7. Ob er sich aber auf den Hof unmittelbar 

am Bachufer bezieht, bleibt dagegen offen. Als Befestigungen bestanden zu dieser Zeit in 

der Nachbarschaft Burgwalle bei Battin, Gerbisbach und Plossig.

Dagegen ist der GrundriE der Befestigung von Spbren (Ldkr.BTF; LB-Nr.2997), die 

bereits von O.Braasch 1991 entdeckt wurde, akzentuiert trapezfbrmig und besitzt kan- 

tige Ecken. Zwei der Seiten sind leicht konvex, die beiden anderen geradlinig. Im In

nern zeichnen sich Gruben ab. Nicht weit von der Schmalseite entfernt befindet sich 

eine ca. 30 m lange Trapezanlage mit Basis und Grabgrube im Osten, wie man sie von 

der Baalberger Kultur kennt. Befestigung und Grabanlage befinden sich innerhalb ei- 

nes groEen Grabenwerks, dessen Graben sich nur zu einem Viertel verfolgen laEt und 

im Siiden am Schrenzbach endet, wahrend das nbrdliche Viertel unter die Bebauung 

des Ortes taucht.

Einen fast quadratischen GrundriE besitzt das Grabenwerk von Glisten (Ldkr. BBG; 

LB-Nr. 1108), das von O.Braasch 1991 entdeckt wurde (Abb.20). 1999 trat der Befund im 

Mais hervor, zeichnete aber den Graben deutlicher als zuvor nach. Ziel der Aufnahme 

war die Herstellung einer Senkrechtaufnahme. Gut zu sehen ist der Eingang. Ihm gegen- 

iiber befindet sich nahe der riickwartigen Seite ein Grubenhaus. Die morphologische 

Verwandtschaft zu Viereckschanzen und verwandten Anlagen in Siiddeutschland laEt 

eine jiingereisenzeitliche Datierung der Befestigung vermuten (Irlinger 1995). Dies trifft 

auch fiir das quadratische Grabenwerk von Lobnitz (Ldkr. SBK; LB-Nr. 1789) zu, bei der 

es sich ebenfalls um eine Entdeckung O.Braaschs aus dem Jahr 1991 handelt (Abb. 21). 

Der Graben ist breiter als beim Grabenwerk von Glisten, der GrundriE regelmaEiger. Die 

Anlage iiberschneidet eine Befestigung, die sich bogenfdrmig vom Bodeufer zu einem 

seitwarts einmiindenden Erosionstalchen spannt und die sich auf dem Luftbild Braaschs 

nicht abzeichnete. Im Innern der Rechteckanlage lassen sich keine Siedlungsspuren aus-

7 Mitteilung des ehrenamtlich Beauftragten Herrn 

Traeger (f), der mir auch den Zeitungsartikel »Erste 

ihrer Art im Elbe-Elster-Winkel. Nachweis einer 

Hofanlage gelang mittels einer Luftbildaufnahme -

Anerkennung fiir Willi Eichler« aus der Elbe-Elster- 

Rundschau vom 19. Mai 2000 zukommen liefi, 

wofiir ich ihm recht herzlich danke.
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Abb. 19 Lebien, Ldkr. WB. Grabenwerk (LB-Nr.4224).

Aufnahme vom 29.06.1999 (SW2418-25).

Abb. 20 Giisten, Ldkr. BBG. Grabenwerk (LB-Nr. 1108).

Aufnahme vom 02.08.1999 (SW2454-o9a).
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machen. Dab die Rechteckanlage gegeniiber der Abschnittsbefestigung jiinger ist, geht 

daraus hervor, dab deren Graben rundum deutlich erkennbar ist, wahrend die Ab

schnittsbefestigung sich innerhalb des Rechteckes nur schwach abzeichnet und stellen- 

weise aussetzt.

Ein rechteckiges Grabenwerk mit linearen, parallelen Langseiten und konvexen Schmal- 

seiten, die in gerundete Ecken miinden, fand sich bei Schonebeck (Ldkr. SBK; LB-Nr. 4206). 

Im Innern zeichnen sich zwei Grubenhauser ab.

Einen regelmabig rechteckigen Grundrib mit gerade verlaufenden Seiten, die durch 

gerundete Ecken miteinander verbunden sind, weist eine Befestigung auf, die bei Pfutz- 

thal (Gem. Salzmunde, Ldkr.SK; LB-Nr.4258) zum Vorschein kam (Abb. 22). Die Regel- 

mabigkeit des Entwurfs unterscheidet dieses Grabenwerk von solchen der vorrbmischen 

Zeit und labt an eine Errichtung wahrend der rbmischen Kaiserzeit unter dem Einflub 

rbmischer Militarlager denken8. Weitere Befestigungen mit regelmabig rechteckigem 

Grundrib kamen bei Hettstedt (Ldkr.ML; LB-Nr.4335) und Veckenstedt (Ldkr.WR; LB- 

Nr.4389) zum Vorschein. In diesem Zusammenhang ist ferner noch eine Palisadenan- 

lage mit rechteckigem Grundrib bei Tarthun (Ldkr.ASL; LB-Nr.4353) zu nennen. Sicht- 

bar sind dort zwei Seiten und die verbindende gerundete Ecke. Die eine Seite weist in der 

Mitte eine Unterbrechung fur den Zugang auf. Wahrend diese Befestigungen aus einem 

Einzelgraben bestehen, besitzt das Grabenwerk von Unterribdorf (Ldkr. ML; LB-Nr.4309) 

zwei Graben mit verbindender viertelkreisfdrmiger Ecke. Dies trifft auch fur eine Befesti

gung bei Hadmersleben (Ldkr.BO; LB-Nr. 1127) zu. Die Fundstelle wurde bereits 1992 

von O.Braasch dokumentiert. Das Doppelgrabenwerk vertritt wieder den regelmabig 

rechteckigen Typ, wobei die Ecke des irmeren Grabens eng, die des auberen weicher 

gebogen ist (Abb. 23). Von Bedeutung ist, und das war auf dem Luftbild von 1992 nicht 

zu erkennen, dab die Rechteckbefestigung eine altere Anlage uberschneidet, die durch 

einen D-fdrmigen Grundrib gekennzeichnet ist. Wahrend die beiden Seiten zur Basis hin 

rechtwinklig abgesetzt sind, miinden diese in die der Basis gegeniiberliegende Seite im 

Bogen ein (hybrid-rechteckiges Grabenwerk). Durch diese Stratigrafie wird der zeitliche 

Unterschied der beiden Grundrisse deutlich. Da die beiden Befestigungen im Mais 

erscheinen, sind Siedlungsstrukturen nur schwer zu identifizieren, doch heben sich ein- 

zelne Grubenhauser ab.

Als Befestigung der rdmischen Kaiserzeit sind zudem rechteckige Anlagen zu deuten, 

die im Unterschied zu den eben besprochenen im weiten Bogen gerundete Ecken besit- 

zen. Eine solche Befestigung wurde bereits von O. Braasch 1991 bei Halberstadt entdeckt 

(LB-Nr. 1151). Sie wurde 1999 mit einem Senkrechtluftbild abermals dokumentiert 

(Abb. 24). Dem Graben folgt eine Doppelpalisade, die von einer Holz-Erde-Mauer stammt. 

Im Innern zeichnen sich Siedlungsgruben ab. Nicht weit vom Grabenwerk entfernt 

befindet sich ein Graberfeld der spaten rbmischen Kaiserzeit, das, sollte die Datierung 

der Anlage anhand morphologischer Erwiigungen stimmen, zur Siedlung gehbrt haben 

diirfte (Laser 1965, 104 Nr.76).

8 Siehe z. B. Barhorst bei Nauen: Radig 1955, 56 

Abb. 45.
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Abb. 21 Lobnitz, Ldkr. SBK. Grabenwerk (LB-Nr. 1789).

Aufnahme vom 02.08.1999 (SW2454~2a).

Abb. 22 Pfiitzthal, Gem. Salzmunde, Ldkr. SK. Grabenwerk (LB-Nr. 4258). 

Aufnahme vom 05.07.1999 (SW2424-04).
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Abb. 23 Hadmersleben, Ldkr. BO. Grabenwerk (LB-Nr. 1127). 

Aufnahme vom 02.09.1999 (SW2467- 19a).

Abb. 24 Halberstadt, Ldkr. HBS. Grabenwerk (LB-Nr. 1151).

Aufnahme vom 21.07.1999 (SW2445-203).
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Ahnlich regelmaEig erscheint der Graben einer Befestigung bei Dalena (Gem.Dom- 

nitz, Ldkr. SK; LB-Nr. 4448). Die Ecken sind weicher gerundet, zudem zeichnet sich im 

Getreidewuchs eine dichte Innenbebauung ab, wahrend die Befunde bei Pfutzthal und 

UnterriEdorf unbebaut scheinen. Am Tor ziehen die Grabenkdpfe leicht nach innen ein.

Das Grabenwerk von Luffingen (Gem. Hemstedt, Ldkr. SAW; LB-Nr.4179) weist einen 

unregelmaEigen rechteckigen GrundriE auf. Dessen westliche Langseite ist durch die 

Milde erodiert. Wahrend die siidliche mit der bstlichen Seite rechtwinklig verbunden ist, 

ist die nbrdliche Schmalseite stumpfwinklig gebrochen, wobei sich am Scheitelpunkt 

der Zugang befand. In dessen Nahe zeichnet sich ein Grabengeviert ab, dessen Funktion 

unbekannt ist.

Zu den rechteckigen Grabenwerken im erweiterten Sinn zahlt ferner eine Befesti

gung bei Barby (Ldkr.SBK; LB-Nr. 4380), von der nur zwei Seiten zum Vorschein 

kamen, da ein Bach die Anlage diagonal quert. Die auf dem gegenuberliegenden west

lichen Bachufer befindliche Halfte der Befestigung wurde 1998 entdeckt (LB-Nr. 3867). 

Dort zeichnete sich eine ost-west-orientierte rechteckige Grabenanlage mit gerundeten 

Ecken und dichter Innenbebauung mit Grubenhausern ab. Die Struktur im Osten des 

Baches konnte nun die bstliche Begrenzung der Anlage darstellen, sie besteht nur aus 

einem Grabenwinkel mit kurzem ost-west-orientiertem siidlichen und leicht nach 

Westen biegendem bstlichen Schenkel. Wie bereits im Prospektionsbericht zum Jahre 

1998 beschrieben, befand sich an dieser Stelle eine mittelalterliche Wiistung (Schwarz 

2000, 358).

Mittelalterliche Burgen mit rechteckigem GrundriE besitzen gegeniiber den vorge- 

schichtlichen einen breiteren Graben. Wie die kreisrunden Motten waren sie im Innern 

hiigelartig uberhbht. Eine solche Turmhugelburg zeichnete sich 1999 bei Haldensleben 

(Ldkr. OK; LB-Nr. 4188) im Graswuchs ab. Der GrundriE weist konvexe Seiten und gerun- 

dete Ecken auf. Der helle Ring an der inneren Grabenseite deutet auf eine Randbefesti- 

gung der Hiigelung hin. Die Burg lag an der Ohre, die hier in einem kanalisierten Bett 

lauft; bei deren Begradigung wurde eine Seite der Burg zerstbrt. Auf der der Burg gegen- 

iiberliegenden Seite der Ohre hebt sich noch ein alter Ohrelauf ab. Sicherlich wurde der 

Graben der Burg mit dem Wasser der Ohre gespeist. Ein weiterer rechteckiger Burggra

ben fand sich bei Drubeck (Ldkr. WR; LB-Nr.4387). Auch er verdankt seine Entdeckung 

Bewuchsmerkmalen im Gras (Abb. 25). Der GrundriE weist drei gerade und eine konvexe 

Seite auf. Die Burg befindet sich westlich des Rammelsbaches innerhalb einer grbEeren 

Vorburg. Wie das Luftbild zu erkennen gibt, floE der Rammelsbach friiher aber 

unmittelbar westlich an der Burg vorbei und miindete in den Graben der Vorburg, den er 

mit Wasser versorgt hatte. Die Burg wurde bereits 1971 im Gelande entdeckt (Ortsakte 

Drubeck). Der Finder schreibt in seinem Bericht, daE die Burg vom Bischof von Halber

stadt erbaut und 1313 anlaElich einer Ubereignung des benachbarten Klosterhofes von 

Wenden an das Kloster Ilsenburg erwahnt wurde. Sie soil als Schutzburg fur den Klo- 

sterhof gedient und den Ubergang fiber den Rammelsbach gesichert haben.

Hybride Grabenwerke

Unter den hybriden Grabenwerken werden Befestigungen zusammengefaEt, die einen 

GrundriE besitzen, der sich aus einer Kombination oder Verschmelzung von unter-
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Abb. 25 Drubeck, Ldkr. WR. Grabenwerk (LB-Nr.4387).

Aufnahme vom 02.08.1999 (SW2457-08).

schiedlichen geometrischen, vor allem ovalen und rechteckigen Elementen zusammen- 

setzt. Dabei bietet sich an, anhand der Hauptkomponenten, die den GrundriE bestim- 

men, eine Zuordnung zu den ovalen oder rechteckigen vorzunehmen und diese als 

hybrid-ovale oder hybrid-rechteckige Befestigungen anzusprechen. Als herzfbrmige 

Hybride mdchte ich Grabenwerke bezeichnen, die bei ovalem oder rechteckigem, bzw. 

hybrid-ovalem oder hybrid-rechteckigem GrundriE durch einen herz- oder brezelformi- 

gen GrundriEbestandteil bestimmt werden. Dies ist deshalb vertretbar, weil sich diese 

Grundrisse zum einen als von mittelalterlichen Wiistungen stammend herausgestellt 

haben und es zum anderen offenbar Slawen waren, die Siedlungen auf diese Weise befe- 

stigten, sich somit mit der Bezeichnung zwei kulturelle Aussagen verbinden lassen.

Befestigungen, die bei trapezoid-ovalem GesamtumriE eine Ecke mit einer oder zwei 

geraden Seiten aufweisen, stehen morphologisch am Ubergang von den ovalen zu den 

rechteckigen Grabenwerken und kbnnten demnach als hybrid ovale Befestigungen 

bezeichnet werden. Andererseits kbnnte man sich die Bezeichnung hybrid-rechteckiger 

GrundriE bei Grabenwerken vorstellen, die zwei rechte Winkel und drei gerade Seiten 

besitzen, somit D-fbrmig sind. Dieser GrundriE geht aus dem oval-trapezoiden GrundriE 

durch Begradigung der Basis mit Abkantung der Ecken hervor. Dabei sind die an der 

Basis ansetzenden Seiten haufig leicht konvex wie bei der Befestigung von Hadmersle

ben (Ldkr. BO; LB-Nr. 1127), wo die der Basis gegenuberliegende Seite abgeflacht ist und 

parallel zur Basis verlauft. Diesen Typ kbnnte auch die Befestigung von Ampfurth (Ldkr. 

BO; LB-Nr.0086; Erstentdeckung durch O.Braasch 1993) vertreten. Die Seiten sind wie- 

der leicht konvex, die Schmalseite ist abgeflacht, doch ist die Basis ganzlich erodiert, so
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daE nicht klar ist, ob sie gerade abgesetzt war, oder ob sie wie bei den oval-trapezoiden 

Anlagen bogenfbrmig ausgriff. Da die Anlage an der Seite einen rechteckigen Annex 

besitzt, deutet sich zumindest hierin eine Verwandtschaft mit den rechteckigen Befesti- 

gungen an.

Den Typ einer hybrid-ovalen Befestigung reprasentiert ein Luftbildbefund bei Trebitz 

(Ldkr. SK; LB-Nr.4259). Er befindet sich siidlich einer Abschnittsbefestigung, deren Gra

ben sich im Bogen vom Saaletal zu einem Erosionstal spannt (Abb.26) (Schwarz 2000, 

396). Unmittelbar siidlich verlauft ein Graben in Ost-West-Richtung, der in Hbhe der 

geknickten Ecke der Anlage eine Biegung vollzieht. Wahrend es sich hierbei um einen 

zeitgleichen Graben handelt, ist ein das Grabenwerk querender, parallel zur Abschnitts

befestigung verlaufender Graben vermutlich alterer Zeitstellung. Im Innern der Befesti

gung zeichnen sich mehrere Siedlungsgruben ab, die inmitten der Eiskeilstrukturen mit 

ihren fleckig erscheinenden Einsenkungen innerhalb der Polygone durch ihre markante 

Punktstruktur auffallen.

Eine andere Erscheinung eines hybrid-ovalen Grundrisses vertritt ein Grabenwerk bei 

Marke (Ldkr.BTF; LB-Nr.4271). Der GrundriE weist hier eine dachfbrmige Zuspitzung 

auf, die vom Oval beidseits kantig abgesetzt ist.

Bei dem GrundriE der Befestigung von Welsleben (Ldkr. SBK; LB-Nr. 4365) fallt die 

morphologische Ansprache dagegen schwer. Vielleicht trifft die Bezeichnung hybrid- 

rechteckig am besten zu: Auf eine gerade Basis folgen zwei ausbauchende, leicht 

geknickte Seiten und eine der Basis gegentiberliegende schmalere Seite. Der GrundriE 

setzt sich aus zwei konzentrischen Graben zusammen, wobei sich im Innern strecken- 

weise noch ein dritter Graben abzeichnet. Die parallele Grabenfuhrung deutet auf eine 

Doppelpalisade und damit auf eine Holz-Erde-Mauer hin. Da sich die Lage der Fundstelle 

mit einer mittelalterlichen Wiistung deckt, die an dieser Stelle lokalisiert wird, kdnnte es 

sich bei der Befestigung um eine mittelalterliche Burg handeln (Hertel 1899, 407ff. 

Nr. 364 [Stronitz]).

Beim Grabenwerk von Loberitz (Ldkr.BTF; LB-Nr. 1781) wird der GrundriE durch 

einen rechteckigen UmriE bestimmt. Die bstliche Schmalseite ist dem Buchstaben M 

gleich eingeknickt. Die von O.Braasch 1991 entdeckte Anlage liefi sich erst 1999 wieder 

in der fur eine morphologische Bewertung ausreichenden Klarheit mit einem Senkrecht- 

bild dokumentieren (Abb. 27). Der Luftbildbefund deckt sich mit einer mittelalterlichen 

slawischen Wiistung (Reischel 1926, 2oof. Nr.60 [Rochau]). Dies trifft fur eine weitere 

Befestigung in der Gemarkung Loberitz (Ldkr.BTF; LB-Nr. 1782) zu, die von O.Braasch 

ebenfalls 1991 entdeckt wurde (Reischel 1926, 173L Nr.27 [Roitzsch] oder 174E Nr.28 

[Kbltzschke]). Dem GrundriE liegt hier ein langgestrecktes Rechteck zugrunde, wobei die 

eine Schmalseite nur an einer Seite kantig absetzt, an der anderen Seite dagegen in eine 

weich gerundete Ecke miindet. Die gegeniiberliegende Schmalseite schlieEt bogenfbr

mig ab, wobei das Ende zugespitzt ist. Dort befindet sich der Eingang, der leicht herzfbr- 

mig ausgestaltet ist. Auf dem Luftbild heben sich grubenartige Bewuchsanomalien ab, 

deren Ursprung aber nicht im Siedlungswesen, sondern in der letzten Eiszeit begriindet 

liegt. Damit deutet sich ein Permafrost-Phanomen des Gebietes westlich der Stadt Bitter

feld an, dessen Auspragung aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der Decksedi- 

mente resultiert.
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Zu den hybrid-herzformigen Anlagen zahlt eine Befestigung bei Gollma (Gem. 

Landsberg, Ldkr SK; LB-Nr.0898). Sie besitzt bei rechteckigem GrundriE eine 

Schmalseite mit mehrfach getrepptem UmriE. Die sudliche Langseite der Befesti

gung weist einen reflexbogenartigen Verlauf auf, wobei sich in der Mitte der 

Zugang befand. Bei genauem Betrachten der Eingangssituation erkennt man, daE 

die Wangen beidseits nach innen gezogen sind, man es demnach hier mit einem 

herzfbrmigen Zugangsbereich zu tun hat. Die bstlich daran anschlieEende Seite 

sowie der sudliche Abschnitt der bstlichen Schmalseite haben sich im Gelande noch 

als Graben erhalten. Die Anlage wurde von O. Braasch 1991 entdeckt, doch zeichnete 

sich damals der GrundriE nur undeutlich im Getreide ab. Wie bereits der GrundriE 

erkennen laEt, handelt es sich bei der Befestigung um eine mittelalterliche Wiistung 

(Reischel 1926, 5if. Nr.72 [Kaschwitz]).

Mbglicherweise vertritt auch ein Luftbildbefund von Helfta (Gemeinde Eisleben, 

Ldkr.ML; LB-Nr.4289) diesen herzfbrmigen Typ (Abb.28). Die Bewuchsanomalien 

stellten sich 1999 im Gras ein, was als Gliicksfall bewertet werden kann, da Gras nur 

ausnahmsweise Merkmale hervorbringt. Der birnenformige GrundriE setzt sich aus 

zwei miteinander verschmolzenen Ovalen unterschiedlicher Breite zusammen, wo- 

durch es an der Nahtstelle zu einem herzfbrmigen Riicksprung kommt. Ein Durch- 

laE zeichnet sich aber an dieser Stelle im Gras nicht ab. Der Graben fallt durch sei

ne Breite auf und laEt schon allein deshalb eine frtihmittelalterliche Zeitstellung 

der Befestigung vermuten. Die Befestigung befindet sich auf einer flachen Anhbhe, 

die im Norden, Westen und Osten durch Erosionsrinnen und im Siiden durch den 

Abschnittsgraben begrenzt wird. Da sie die bstliche Flanke halbkreisformig umschlieEt, 

scheint es wahrscheinlich, daE die Rinne zwar durch Erosion entstanden ist, dann 

aber zu einem Graben ausgearbeitet wurde. Sie setzt sich auEerdem noch ein Stuck 

weit nach Siiden fort und ist am siidlichen Ende mit der Erosionsrinne im Westen 

durch einen linearen Abschnittsgraben verbunden, der im Siiden eine Vorburg 

abgrenzt. Eine weitere Vorburg scheint auch im Osten jenseits der Erosionsrinne 

bestanden zu haben. Das Areal mit der Burg ist unter dem Namen »Kleine Klaus« 

bekannt. Unmittelbar nbrdlich des Luftbildbefundes befindet sich die Anhbhe 

»GroEe Klaus«, wo Grabungen in einer anhand von Lesefunden bekannten Siedlung 

des friihen bis hohen Mittelalters stattfanden (»Frickes Garten«). »Funde von ver- 

goldeten Anhangern, Messergriffen, Steilkammen, gezahnten Sicheln, Armbrust- 

bolzen und kammstrichverzierten Scherben« fiihrten dort zur Lokalisierung des 

Kbnigshofes und der Helphideburc des Hersfelder Zehntverzeichnisses (Grimm 

1958, 217 Nr. 157; 42). J. Brachmann (1993, 83 f.) zog die Lokalisierung der Helphide

burc auf der GroEen Klaus in Zweifel. Seiner Ansicht nach befand sich die Helphide

burc auf der Kleinen Klaus, da dort ehemals die Radegundiskapelle stand, die an 

einen Kbnigshof gebunden gewesen sein diirfte. Auch der fur das Mansfelder Land 

zustandige Sachgebietsleiter O.Kiirbis vermutete die Burg bei der Kleinen Klaus, 

wobei ihm der zuvor beschriebene Graben im Osten der Anhbhe auffiel. Wie der 

Luftbildbefund nun zeigt, hatten J.Brachmann und O.Kiirbis mit ihrer Einschat- 

zung recht. Nur dort lassen sich Befestigungen nachweisen, die einer friihmittel- 

alterlichen Burg entsprechen. Damit ist die Frage nach der Lage der Helphide

burg geklart.
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Abb. 28 Helfta, Gem. Eisleben, Ldkr. ML. Grabenwerk (LB-Nr.4289).

Aufnahme vom 12.07.1999 (SW2431-32).

Morphologisch schwer in Kategorien zu erfassen sind Befestigungen, die durch einen 

mehrfach abgetreppten GrundriE auffallen. Bei dem Grabenwerk von Gollma konnte ein 

solcher aufgrund der Torform den hybrid-herzformigen Grundrissen zugeordnet wer- 

den. Dies ist bei der Befestigung von Dammendorf (Gem. Schwerz, Ldkr. SK; LB- 

Nr. 4403) nicht mdglich, da die Torsituation nicht erkennbar ist. Am ehesten bietet 

sich fur solche Anlagen dann die Bezeichnung als Hybride mit abgetrepptem Grund

riE an.

Grabensegmente

Die Erscheinung von Grabensegmenten wird durch eine eingeschrankte Sicht auf

grund der geringen GrbEe von Felderparzellen oder durch die randliche Lage von 

Grabenwerken innerhalb der Felder verursacht. Dabei kdnnen die Grabensegmente 

langgestreckt oder kurz sein.

Ein Doppelgrabensegment, das von O. Braasch 1994 entdeckt wurde, trat erst wie- 

deri999 im Bewuchs hervor (Abb.29). Die Fundstelle liegt bei Pommelte (Ldkr. 

SBK; LB-Nr.2335). Zu erkennen sind ein gerader, schwach S-fbrmig gebogener Dop- 

pelgraben, der im Bogen auslauft. Am Ansatz des Bogens sowie nahe dem Ende wei- 

sen beide Graben Tore auf, wobei jeweils ein Grabenende nach auEen halbkreisfdr- 

mig ausgreift und eine clavicula-ahnliche Bastion bildet. Solche von romischen 

Marschlagern bekannte Torbefestigungen sind in Sachsen-Anhalt im Zusammen- 

hang mit stichbandkeramischen Grabenwerken bekannt geworden, so daE sich
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auch fur die Befestigung von Pommelte eine Datierung in die friihe Jungsteinzeit 

anbietet9. Bei Schortau (Gem. Braunsbedra, Ldkr.MQ; LB-Nr.4300) hoben sich im 

Bereich spatbronzezeitlicher Lesefunde zwei sichelformig gebogene, in unterschiedliche 

Richtung verlaufende Doppelgrabensegmente im Getreide ab, wobei sich die Abstande 

zwischen den Graben eines Paares in beiden Fallen entsprechen und auch die Graben- 

breite dieselbe zu sein scheint. Dennoch ist deren Zusammenhang unklar.

Bei einigen Befestigungen lassen sich nur kurze Grabensegmente erkennen. Hierzu 

zahlt der Luftbildbefund von Calvorde (Ldkr. OK; LB-Nr.4192). Das Segment setzt sich 

aus drei konzentrischen Graben zusammen, deren Verlauf durch die geringe GroEe des 

Feldes begrenzt ist. Ein weiteres Grabensegment wird durch ein schmales Feld zwischen 

der StraEe von Zorbig nach GroEzbberitz (Ldkr.BTF) und einem siidlich davon parallel 

zur Strafie fliehenden kanalisierten Bach begrenzt. Der Grabenbogen umschlieEt eine 

Siedlungsflache, die sich durch eine Vielzahl von sich undeutlich abhebenden Sied- 

lungsgruben zu erkennen gibt (GroEzdberitz, Ldkr. BTF; LB-Nr.4268). Der Befund ist von 

Interesse, well die Siedlung von der JAGAL-Trasse erfaht und bei der Grabung eine 

mittelalterliche Wiistung entdeckt wurde. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 

der Nachweis von Grassoden beim Bau der Hauser (Bemmann 1999, 6of.; Frohlich 2001, 

224L). Weitere Grabensegmente fanden sich bei Helfta (Gem.Eisleben, Ldkr.ML; LB-

Abb. 29 Pommelte, Ldkr. SBK. Grabenwerk (LB-Nr.2335).

Aufnahme vom 29.07.1999 (SW2452-03).

9 Schwarz 1997, 25 f. Abb. 14; Behrens 1973, 200 Abb.

80 - Bei Barleben wurde von O. Braasch 1992 eine 

spitzovale Befestigung mit zwei sichelfbrmigen Ein- 

gangen entdeckt (LB-Nr. 0178), die von einem

Leitungsgraben durchschnitten wurde. Die Vorab- 

grabung erbrachte in diesem Bereich Befunde und 

Funde der Stichbandkeramik: Cott 1999.
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Nr.4328) mit einfachem Graben und bei Bischofrode (Ldkr.ML; LB-Nr. 4330) mit Dop- 

pelgraben. Bei Quenstedt (Ldkr. ML; LB-Nr. 2409) kam ein Grabensegment im Bereich 

des wahrend mehrjahriger Grabungskampagnen ausgegrabenen Areals auf der Schal- 

kenburg zum Vorschein (Behrens/Schroter 1980, 93 ff.). Der Graben trat im Vorfeld des 

nach der Ausgrabung wiederaufgeschutteten spatbronzezeitlichen Walles zutage. 

Obwohl von der Schalkenburg neben dem stichbandkeramischen Rondell Befestigun- 

gen der Bernburger Kultur sowie auch der Friih- und Spatbronzezeit nachgewiesen wur- 

den, zeichnet sich ein Zusammenhang des Luftbildbefundes mit dem Aunjetitzer Gra

ben ab (Simon 1990, 295ff. Abb.7-9). Ein weiteres Grabensegment fand sich bei 

Gommern (Ldkr. JL; LB-Nr. 4412), nicht weit von dem germanischen Fiirstengrab (Froh

lich 2000) entfernt auf einer Fundstelle, von der eisenzeitliche und kaiserzeitliche Scher- 

ben aufgelesen wurden (Abb. 30).

Absch.nitts-/Spornbefestigungen

Zu den Abschnittsbefestigungen zahlt ein Doppelgraben bei Helfta (Gem. Eisleben, 

Ldkr. ML; LB-Nr. 4326), der eine weite Strecke iiberbruckt, sowie ein bogenfdrmig ver- 

laufender Graben auf dem Hornburger Sattel bei Erdeborn (Ldkr. ML; LB-Nr. 4281), der 

auf der einen Seite in eine Erosionsrinne mundet, auf der anderen am Steilhang einer 

Erosionsrinne endet. Eine Abschnittsbefestigung bildete daruber hinaus ein Doppelgra

ben bei Hadmersleben (Ldkr. BO; LB-Nr. 1132), der eine Schlinge der Espenlake schlieEt 

(Abb.31). Die Befestigung wurde 1991 von O.Braasch entdeckt. Sie befindet sich auf 

einer Terrasse, die flachendeckend Siedlungen unterschiedlicher Zeitstellung aufweist. 

Diese reihen sich liickenlos entlang der Bode aneinander. So zeichnen sich auch an die- 

ser Stelle neben Siedlungsgruben ein kleiner rechteckiger Herrenhof, Grubenhauser 

und das Fundament einer steinernen Kirche ab. Im Zusammenhang mit dem Doppel- 

grabenwerk von Interesse sind, und diese Details waren erst 1999 zu sehen, halbkreis- 

fdrmige Bastionen vor den Erdbriicken, zu denen bisher keine Parallelen bekannt sind. 

Der etwas unregelmafiige Verlauf der zwei Graben und die leicht einbiegenden Graben- 

enden deuten auf eine neolithische Datierung der Befestigung hin.

Graben, die einen Sporn abriegelten, fanden sich bei Schonburg (Ldkr. BLK; LB- 

Nr. 4163) als Bewuchs- und bei Mertendorf (Ldkr.BLK; LB-Nr.4425) als Bodenmerk 

male. Ebenfalls als Bodenmerkmale zeichneten sich zwei Graben ab, die eine nach 

Westen vorspringende Gelandezunge dstlich von Spielberg (Gem. Grockstadt, Ldkr. MQ; 

LB-Nr. 4427) abriegeln. Die Graben fallen besonders breit aus. Bei dieser Befestigung 

handelt es sich um eine Burg. Die Beschreibung bei P. Grimm, der von einem »breitge- 

pfliigten 3 m hohen und 25 m breiten Wall* sowie von einer davorliegenden Mulde 

spricht, laEt vermuten, daE das innere breite Band den Wall und das auhere Band, das 

im Luftbild noch breiter erscheint, den Graben der Burg markieren (Grimm 1958, 278 

Nr.467; 41 Abb. i2e; 46). Spielberg wird im Hersfelder Zehntverzeichnis genannt. Von 

der Fundstelle stammen »eine wellenbandverzierte Scherbe slawischer Tonart und eine 

gelbbraune, mit Kammstrich verzierte Scherbe deutscher Tonart« (Grimm 1958, 278 

Nr. 467).
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Abb. 30 Gommern, Ldkr. JL. Grabenwerk (LB-Nr.4412).

Aufnahmevom 18.08.1999 (SW2464-04).

Abb. 31 Hadmersleben, Ldkr. BO. Grabenwerk (LB-Nr. 1132). 

Aufnahme vom 21.07.1999 (SW2445-01/06).
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Abb. 32 Plossig, Ldkr. WB. Kreisgraben (LB-Nr.4214).

Aufnahme vom 29.06.1999 (SW2417-06).

Grabanlagen

Kreisgraben

Kreisgraben bildeten die Umfassungen von Grabhiigeln, deren Aufschiittungen ganzlich 

erodiert sind. Bei den Kreisgraben laEt sich anhand ihrer Lage eine Zuordnung zu ver- 

schiedenen spatbronze-/friiheisenzeitlichen Kulturen vornehmen. Dabei lassen sich die 

Kreisgraben der westlichen Spatbronze- und Fruheisenzeitgruppen auch morphologisch 

von denen der Lausitzer Kultur und der ihr folgenden Billendorfer Kultur unterschei- 

den. Wahrend letztere einen breiten Graben mit bis zu sechs Unterbrechungen aufwei- 

sen, sind die Kreisgraben der Westgruppen schmal, meist geschlossen und nur mitunter 

mit einem einzelnen Zugang versehen. Aufgrund ihrer Erscheinungsform und Herkunft 

zahlen die Kreisgraben von Plossig (Ldkr. WB; LB-Nr. 4214 [Dm. 13-20m]) (Abb. 32) und 

Dabrun (Ldkr. WB; LB-Nr.4275 [Dm.20m]) zur Lausitzer oder Billendorfer Kultur. Durch 

die beiden diinnen konzentrischen Graben fallt im Gebiet der Lausitzer Kultur nur der 

Kreisgraben von Diihnitz (Gem. Jessen, Ldkr.WB; LB-Nr.4220 [Dm. 16m]) aus dem Rah- 

men. Entsprechende Grabanlagen linden sich normalerweise nur auf dem Gebiet der Saa- 

lemundungsgruppe bzw. der Flausurnenkultur, wo ein solcher 1999 bei Rajoch (Gem. Lod

deritz, Ldkr.SBK; LB-Nr.4205) zum Vorschein kam, dessen Doppelkreise durch ihre 

Regelmahigkeit konstruiert (gezirkelt) wirken.

Der Saalemiindungsgruppe oder Hausurnenkultur gehdren die Kreisgraben von Glisten 

(Ldkr.BBG; LB-Nr.4373 [Dm. 13m]), Halberstadt (Ldkr.HBS; LB-Nr.4155 [Dm.30m]), Mahn- 

dorf (Gem.Langenstein, Ldkr.HBS; LB-Nr.4145 [Dm.20m]) und Barby (Ldkr. SBK; LB-
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Abb. 33 Barby, Ldkr. SBK. Kreisgraben (LB-Nr. 4363). 

Aufnahme vom 29.07.1999 (SW2450-36).

Nr.4363 [Dm. 20 m]) an. Bei einem Kreisgraben von Barby sitzt nicht nur eine Grabgrube im 

Zentrum des Ringes, sondern es schliehen sich auhen an den Ring weitere Bestattungen an 

(Abb. 33). Bei einer anderen Grabanlage ist der Ring zu einem Spitzoval verzogen. Solche 

Spitzovalgraben kennt man auch von anderen Fundstellen im Verbreitungsgebiet der Saale- 

mtindungsgruppe oder Hausurnenkultur. Ein Kreisgraben, der sich bei Calbe (Ldkr. SBK; LB- 

Nr.4419) fand, unterscheidet sich von den Grabanlagen durch einen ovalen Grundrifi mit fla- 

cher Basis und DurchlaE an der gegeniiberliegenden Seite. Die Kreisgraben von Pfiitzthal 

(Gem. Salzmunde, Ldkr. SK; LB-Nr. 2245) befinden sich im Verbreitungsgebiet der Helmsdor- 

fer Gruppe, wobei in unmittelbarer Umgebung des Luftbildbefundes zwei Graberfelder die- 

ser Gruppe belegt sind (Abb. 34) (Schmidt 1964, 31 Abb. 1 Nr. 16u. 17). Im Luftbild zeichnen 

sich im Zentrum der Kreisgraben vereinzelt rechteckige Grabgruben ab, die von Stein- 

packungsgrabern stammen konnten. Durch die Kreisgraben schlangelt sich ein Graben, der 

von einem alten Weg stammt, welcher durch die Grabhtigelnekropole fiihrte. Die Fundstelle 

wurde von O.Braasch im Jahre 1991 entdeckt. Weitere Beispiele fur Kreisgraben der Unstrut- 

/Helmsdorfer Gruppe liegen von Kotzschau (Gem. Merseburg, Ldkr. MQ; LB-Nr. 4301) vor.

Die nordlichsten Kreisgraben, die sich 1999 dokumentieren liehen, fanden sich bei 

Zethlingen (Ldkr. SAW; LB-Nr.4183) nordlich des als Langobardenwerkstatt bekannten 

Experimentiergelandes. Dieses befindet sich auf dem Gelande eines langobardischen Gra- 

berfeldes, so dafi die im Luftbild erfafiten Kreise mit diesem Graberfeld in Zusammen- 

hang stehen konnten (Leineweber 1997, 266 ff.).

Schwieriger gestaltet sich die kulturelle Zuordnung von Kreisgraben, die im Innern 

eine Grabgrube vermissen lassen. Bei diesen kbnnte es sich um Einfriedungen von Grab-

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 86 / 2003



482 RALF SCHWARZ

Abb. 34 Pfiitzthal, Gem. Salzmunde, Ldkr. SK. Kreisgraben (LB-Nr.2245). 

Aufnahme vom 05.07.1999 (SW2424- 10).

Abb. 35 Schwerz, Ldkr. BTF. Grabentrapez und Kreisgraben (LB-Nr.4267). 

Aufnahme vom 05.07.1999 (SW2426-24).
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htigeln der mittleren Bronzezeit handeln. In dieser Zeit wurden die unverbrannten Kbr- 

per der Toten ebenerdig beigesetzt, wobei die Einebnung des Hiigels infolge der Inkul- 

turnahme durch den Pflug zugleich zum Verschwinden des Grabes gefiihrt hatte: Oppin 

(Ldkr.SK; LB-Nr.4170).

Obwohl im Gebiet der Helmsdorfer Gruppe gelegen, diirfte ein Kreisgraben bei Helfta 

(Gem. Eisleben, Ldkr. ML; LB-Nr.4327) seiner GrbEe von 40m wegen nicht zu dieser 

Gruppe zahlen, wobei auch die Zeitstellung eine andere sein diirfte. Derart groEe Grab- 

hiigel begegneten bisher im Zusammenhang mit der Trichterbecher- und Aunjetitzer 

Kultur (Schwarz 2000, 370L Abb.33-34).

Trapezgraben

Trapezgraben haben sich bei Ausgrabungen in Sachsen-Anhalt und Thiiringen als Grab- 

anlagen der Baalberger Kultur herausgestellt (Behrens 1957; Mobes 1983; Weber 1993). 

Da die Grabungen in Sachsen-Anhalt bisher in einem Gebiet stattfanden, in denen die 

Baalberger, nicht aber die Salzmiinder Kultur verbreitet ist, kann nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden, dab Grabentrapeze nicht auch noch von dieser Kultur errichtet 

wurden. Immerhin ist innerhalb eines Grabenrechtecks bei Rbssen (Gem. Leuna, Ldkr. 

MQ) neben einer Bestattung der Baalberger auch eine solche der Salzmiinder Kultur 

zum Vorschein gekommen (Kaufmann 1998, 27ff.). Der fur die Salzmiinder Kultur in 

Anspruch genommene Trapezgraben unter Grabhiigel 6 in der Dblauer Heide (kreisfreie 

Stadt HAL) wurde tiber einem Haus der Hutberg-Gruppe errichtet. Da in dieser Siedlung 

bisher keine charakteristische Salzmiinder Keramik zum Vorschein kam, kann das Tra- 

pez bereits am Ende der Baalberger Kultur von der Hutberg-Gruppe errichtet worden 

sein, auch wenn nicht vergessen werden darf, dab die Nachbestattung aus Grab 9 eine 

Opperschbner Kanne enthielt10. Eine mit einer Lange von 60 m iiberaus groEe Trapezan- 

lage fand sich bei Schwerz (Ldkr.SK; LB-Nr.4267). Im Unterschied zu den allermeisten 

anderen bisher aus der Luft entdeckten Trapezanlagen weist das Exemplar von Schwerz 

eindeutig eine Unterbrechung an der Basis auf (Abb. 35), wie man sie auch beim Trapez 

unter Hiigel 6 in der Dblauer Heide nachgewiesen hatte (Behrens/Schrbter 1980,70 Abb. 37). 

Unmittelbar neben einer Langseite zeichnet sich ein kleiner Kreisgraben ab, wie er 

ebenfalls bereits im Zusammenhang mit Trapezen beobachtet werden konnte11. Eine ent- 

sprechend groEe Trapezanlage fand sich bei Werben (Gem. Stumsdorf, Ldkr. BTF; LB- 

Nr.4402). Die Grabgrube liegt hier ausnahmsweise der Spitze naher als der Basis. Ein 

Trapezgraben wurde 1999 bei Uichteritz (Ldkr. WSF; LB-Nr. 3174) im Zusammenhang 

mit einer Fundstelle fotografiert, die schon mehrfach von O. Braasch und 1997 vom Ver- 

fasser dokumentiert wurde (Schwarz 1996, 149 Abb. 12; Schwarz 1999, 417 Abb. 6). Das 

von einem Palisadengrabchen umschlossene Trapez konnte aber bisher noch nicht voll- 

standig beobachtet werden. Es bildet den bstlichen Vertreter einer Gruppe von drei 

Grabanlagen, von denen zwei auEerhalb, die westliche innerhalb einer Befestigung lie-

10 Behrens/Schrbter 1980, 70 Abb. 37 (Trapez); 72 

Abb. 39 d-e (Hiigel 6 Grab 9); Beran 1993, 62 ft.

11 Schwarz 1997, 36 Abb. 22; 23 (Pfostenkreis);

Schwarz 1999, 419 Abb.7; Schwarz 2000, 369 

Abb. 31.
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gen. Nur bei letzterer zeichnet sich auch die Grabgrube innerhalb der Einfassung ab. Der 

Befestigungsgraben wird von einem Palisadengrabchen begleitet. Innerhalb der Befesti- 

gung hebt sich die Palisadenspur einer weiteren Anlage ab. Wahrend aber vom Areal des 

Grabenwerkes Salzmunder Scherben aufgesammelt werden konnten, deuten die Tore 

mit nach innen geknickten Wangen fur die Palisadenspur auf eine Datierung in die 

Stichbandkeramik oder Rdssener Kultur hin (Behrens/Schrbter 1980, 94 Abb-49A; Beh

rens 1973, 200 Abb. 80).

Bei Marke (Ldkr.BTF; LB-Nr.4272) fand sich ein Trapez, dessen GrundriE spitzoval 

verschliffen ist. In der Orientierung (O-W) und Lage der Grabgrube an der Basis ent- 

spricht es den kantigen Vertretern dieses Typs.

Ein Trapezgraben bei Zabitz (Ldkr.KOT; LB-Nr.4411) fand sich in Kombination mit 

einem begleitenden Graben, wie er in Verbindung mit Trapezen haufig beobachtet wer

den konnte. Die aus der Vergesellschaftung ableitbare Gleichzeitigkeit wird auch durch 

einen Grabungsbefund im thiiringischen GroEbrembach (Ldkr. Sommerda) dokumen- 

tiert (Mdbes 1983, 43 ff.). Dort wurde ein Graben erfaEt, der in westnordwest-ostsudbst- 

licher Richtung parallel an der stidlichen Seite der Grabeinfassung vorbeilauft. Dieser ist 

3,50m breit und wird als Hohlweg interpretiert, da sich im Profil auf der Sohle Radspu- 

ren abzeichneten. Die Datierung des Grabens in die Trichterbecherkultur ist einmal 

durch die Ausrichtung parallel zur Baalberger Grabanlage sowie ein den Graben uber- 

schneidendes Aunjetitzer Grab stratigrafisch erwiesen. Weitere Bestattungen der Aunje- 

titzer Kultur iiberlagern den Graben der Einfriedung, der demnach in der Friihbronze- 

zeit bereits verfullt war.

Rechteckgraben

Ein Rechteckgraben kam bei Schwarz (Gem. Calbe, Ldkr. SBK; LB-Nr. 2838) zum Vor- 

schein (Erstentdeckung durch O.Braasch 1991). Im Innern nahe der Schmalseite zeich

net sich eine rechteckige Grabgrube ab, die auf eine Korperbestattung schlieEen laEt. Die 

Verbindung aus Rechteck mit Korperbestattung nahe der Basis laEt auf eine Baalberger 

Grabanlage schlieEen, doch erscheint der Graben in diesem Zusammenhang ungewohn- 

lich breit. Nicht auszuschlieEen ist auch eine Grabanlage der Schnurkeramikkultur, wie 

sie bei Grabungen an der Rostock-Bbhlen-Trasse entdeckt wurde (Reuter 1999, 384ff. 

Abb.6). Ein weiteres Rechteck mit breitem Graben wurde bei Quetzdblsdorf (Ldkr.BTF; 

LB-Nr. 2424) dokumentiert (Abb. 36). Im Unterschied zum Rechteck von Schwarz fehlt 

im Innern eine Grabgrube. Dafiir zeichnet sich in direkter Nahe ein Kreisgraben ab. 

Westlich der Rechteckanlage verlauft der Graben der JAGAL-Trasse. Diese hatte nun in 

geringer Entfernung bei Spdren (Ldkr.BTF) ein entsprechendes Rechteck durchschnit- 

ten, wobei sich bei der Grabung feststellen lieE, daE das Rechteck einen Kreisgraben 

tiberlagert und selbst von einer Siedlungsgrube geschnitten wird, die friihlatenezeitli- 

ches Material enthielt (Schwarz 2000, 384 Anm.81). Rechteckanlagen fanden sich 1999 

auEerdem bei Bonitz (Gem. Pulspforde, Ldkr. AZE; LB-Nr.4239) und Steckby (Gem. 

Steutz, Ldkr. AZE; LB-Nr.4241).

Eine rechteckige Palisadenstruktur zeichnete sich bei Dessau-Waldersee (kreisfreie 

Stadt DE; LB-Nr.4233) nur schwach im Getreide ab und gleich daneben das Bogenseg- 

ment eines Kreisgrabens. Deutlicher als die archaologischen Befunde sind dagegen die
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Abb. 36 Quetzdblsdorf, Ldkr. BTF, Grabenrechteck und Kreisgraben (LB-Nr. 2424). 

Aufnahme vom 05.07.1999 (SW2426-15).

rechteckigen Graben dreier Flakstellungen zu erkennen. Sie weisen an den Langseiten 

breite Unterbrechungen auf. Im Zentrum sitzen jeweils rechteckige Strukturen, die sich 

gegeniiber den dunklen Graben als helle, negative Bewuchsanomalien abheben und von 

Betonsockeln stammen. Da solche auch auf der gegeniiberliegenden Seite des Weges im 

Bewuchs durchscheinen, ist auch dort mit Flak- und/oder Scheinwerferanlagen zu rech- 

nen (vgl. Schwarz 2000, 375 Abb. 37).

Der GroEe von ca. 30 m nach zu den Grabenrechtecken zahlt noch ein Luftbildbefund 

bei Klieken (Ldkr.AZE; LB-Nr.4234). Der Graben ist rundum geschlossen und mit 2m 

relativ breit (Abb. 37). Das Rechteck befindet sich innerhalb einer groEeren rechteckigen 

Struktur, deren GrundriE einem Maanderhaken gleicht, wobei die suddstliche Seite uber 

die siidwestliche herumgreift. Der durch beide Graben begrenzte Korridor ist mittels 

Stichgraben gekammert. Innerhalb der Rechteckstruktur befindet sich ein Grubenhaus. 

An der Siidostseite lauft ein Graben an der Anlage vorbei. Unmittelbar nordbstlich der 

Rechteckstruktur erhebt sich im Gelande die »Kehlsburg«, im Luftbild als mit Baumen 

bewachsene kreisrunde Flache zu erkennen. Sie wird von P. Grimm »als ein etwa 4 m ho- 

her, runder Burghiigel von etwa 17 m oberem Durchmesser« beschrieben (Grimm 1958, 

283 Nr.495). »Von dem friiheren Aufbau ist eine Ecke von in Kalk gelegtem Mauerwerk 

erhalten. Um den Hugel fiihrt ein noch 2 1/2 m eingetiefter, 1851 noch mit Wasser 

gefiillter Graben ...«. An Funden werden von P. Grimm »jiingere blaugraue Scherben des 

ausgehenden 13. u. desi4-Jh., dazu glasierte Scherben, Steinzeug, Ziegel- u. Kachel- 

bruchstucke« genannt (Grimm 1958, 283 Nr.495). Bei der Kehlsburg handelt es sich 

demnach um eine Burg vom Typ Motte. Auf der sich an die Kehlsburg dstlich anschlie-
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Abb. 37 Klieken, Ldkr. AZE. Grabenwerk (LB-Nr.4234).

Aufnahme vom 01.07.1999 (SW2421 - 13).

Eenden seichten Erhebung wurden nach P. Grimm slawische Scherben aufgelesen. Da 

urkundlich nun ein Henricus Kegel von Stenbeke belegt ist, wird die Kehlsburg mit dem 

Geschlecht der Kegel und die Fundstelle der Keramik mit dem wiisten Ort Steinbeke 

identifiziert (Grimm 1958, 283 Nr.495). Da nun aber die Funde in der Burg und die 

urkundliche Erwahnung von 1334 in das spate 13. und in das 14. Jh. datieren, wahrend 

das Scherbenmaterial auf der Erhebung als slawisch bezeichnet wird, entsteht zwischen 

beiden ein chronologischer und kultureller Hiatus. Zudem handelt es sich bei Steinbeke 

um einen deutschen Namen. Die Lesefunde bstlich der Burg kbnnten aber einen Hinweis 

auf die Datierung des Luftbildbefundes geben und vielleicht den Hof eines slawischen 

Herren des Friihmittelalters ausweisen, der der Burg vorausging.

Grubencluster

Hinter dem Grubencluster verbergen sich zum einen offene Siedlungen, zum anderen 

Graberfelder und dariiber hinaus Gruben, anhand derer Material im Untergrund gewon- 

nen wurde.

Offene Siedlungen

Die unbefestigten Siedlungen zeichnen sich im Luftbild als Grubenansammlungen ab. 

Mitunter lassen sich darin Reihungen von Pfosten erkennen, die beispielsweise von 

bandkeramischen Langhausern stammen, oder aber Grubenhauser. Stellvertretend fur
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die vielen Siedlungen wird hier auf einen Luftbildbefund bei Gbdewitz (Gem. Salz

munde, Ldkr. SK; LB-Nr.4266) hingewiesen, bei dem die Gruben eine rechteckige Innen- 

flache umschlieben und sich damit als die dachtragenden, in die Wand integrierten 

Stander eines Hauses zu erkennen geben. Genannt sei auch eine Siedlung bei Zorbig 

(Ldkr. BTF; LB-Nr. 3681): Diese bereits 1997 entdeckte Luftbildfundstelle zeigt deutlich 

den Grundrib eines wohl spatbronzezeitlichen rechteckigen zweiachsigen Hauses mit 

einer Lange von ca. 20 m und einer Breite von ca. 10 m (Abb. 38) (Muller 1997).

Eine Siedlung mit einzelnen Grubenhausern kam bei Schonburg (Ldkr. BLK; LB-Nr. 

4158) zum Vorschein. Der Luftbildbefund schliebt sich unmittelbar sudostlich an ei

ne Siedlung an, die beim Bau der Eisenbahn von Naumburg nach Weibenfels von 

W.v. Brunn archaologisch untersucht und von R. Muller (1987) publiziert wurde. Die 

Grabungsbefunde stammen von Siedlungen der alteren und jungeren Eisenzeit, wobei 

das Fundmaterial Einfliisse der im Oder-Warthe-Raum ansassigen Przeworsk-Kultur 

aufweist. Diese mit dem Stamm der Wandalen identifizierten Germanen wanderten 

nach Westen (Peschel 1977). Ein siidlicher Strom streifte Naumburg unter Umgehung 

des Unstruttales, wahrend ein nordlicher durch die Goldene Aue in Richtung Artern zog 

(Muller 1985, H7f.).

Siedlungen mit Grubenhausern fanden sich 1999 auch andernorts in Sachsen-Anhalt, 

u. a. bei Prettin (Ldkr. WB; LB-Nr.4228) und Samswegen (Ldkr. OK; LB-Nr.4356).

Abb. 38 Zorbig, Ldkr. BTF. Siedlung (LB-Nr. 3681). 

Aufnahme vom 03.08.1999 (SW2461-33).
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Graberfelder

Je nach der Form der Grabgruben lassen sich Korpergraber von Brandgrabern unter- 

scheiden. Wahrend aber bei den Brandgrabern die Differenzierung gegeniiber Siedlun- 

gen schwer fallt, ist die Identifizierung von Kdrpergrabern einfacher. Korpergraber las

sen sich zudem ihrer geringeren GrbEe wegen (2 m) anhand der Spurbreite gut von 

Grubenhausern unterscheiden (3,5-6 m).

K6rpergrd.berfeld.er

Kbrperbestattungen geben sich im Luftbild durch die charakteristischen rechteckigen 

Grabgruben zu erkennen, deren Langen 2 m erreichen, was sich im Luftbild anhand 

der Spurbreite der Traktoren gut abschatzen laEt. Bei Reihengraberfeldern liegen diese 

Grabgruben ost-west-orientiert in Reihen dicht nebeneinander. 1999 hoben sich die 

Grabgruben des bereits von O.Braasch im Jahre 1992 dokumentierten Reihengraber- 

feldes von Hornhausen (Ldkr. BO; LB-Nr. 1290) im Wintergetreide ab (Abb. 39). Die Deut- 

lichkeit ihrer Auspragung verdanken die Grabgruben dem Umstand, dab sie sich auf 

einer seichten Erhebung (Saalberg) im Gelande befinden, deren Humusschicht durch 

den Pflug starker abgetragen ist. Demgegeniiber wird die Auspragung von Grabgruben 

nbrdlich und stidlich der Erhebung aufgrund einer machtigeren Humusdecke ver 

hindert, so daE sich die Ausdehnung des Graberfeldes anhand des Luftbildes nicht 

ermessen laEt. Im Zentrum der Grabergruppe zeichnet sich eine Korperbestattung ab, 

die nord-siid-orientiert und damit fur sachsische Graber charakteristisch ist. In diesem 

Graberfeld fanden kurz vor und nach dem 1. Weltkrieg Grabungen statt, die 67 Kdrper- 

graber und drei Pferdebestattungen des 8-/9. Jh. zum Vorschein brachten (Rempel 

1966, 83 f.). Aus dem Bereich des Graberfeldes stammen auch die beiden Grabplatten 

mit den Darstellungen berittener Krieger (Schmidt 1976,27 f. Nr. 150Taf. 159; 160,1). Da 

vermutlich sachsischer Provenienz, gewinnt vor allem die nord-siid-orientierte Bestat- 

tung an Bedeutung.

Gewinnungsgruben

Als Gewinnungsgruben werden grubenfdrmige Bewuchsanomalien bezeichnet, die sich 

durch ihre GrbEe und Verteilung von Siedlungsgruben unterscheiden. Hierzu zahlen die 

Luftbildbefunde von Tollwitz (Ldkr. MQ; LB-Nr. 4323; Abb. 40). Sie sind Bestandteil 

einer ausgedehnten Flache, die von dicht an dicht gesetzten Gruben eingenommen wird. 

Diese wird im Norden von Kotzschau, im Siiden von Ragwitz, im Osten von der Linie 

Kotzschau Thalschtitz und im Westen von der Linie Schladebach-Tollwitz begrenzt. Das 

Grubenband deckt sich im Verlauf und in der Breite mit dem Ragwitzer Graben, einer 

Senke, die durch Auslaugung von Zechsteinsalzen entstand und in der es zum Aufstieg 

salzhaltigen Grundwassers kam (Landesamt fiir Umweltschutz 2000,140; 168). So wird 

in diesem Gebiet als die dominierende Bodenform »ein schwarzer, durchgehend humo- 

ser, grundwasserbeeinfluEter KolluvialsandldEboden« (Gley-Tschernosem aus Kolluvi- 

alsandlbE) beschrieben (Landesamt fiir Umweltschutz 2000,168). Die Gruben lassen 

sich nur so erklaren, daE man die Sole in dem wassergesattigten oder leicht iiberflute- 

ten Boden durch ausgehobene Gruben wie in einer Drainage oder wie in kleinen Brun-
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nen sammelte, um sie anschliefiend abzuschdpfen und in Briquetagen zu sieden12. Bei 

Rampitz tritt auch der FloEgraben in diese Zone ein, der eigens zum Zwecke der Heran- 

schaffung von Brennholz fur die frriheren Salinen bei Kotzschau (1572 erstmals 

genannt) gebaut wurde (Landesamt fur Umweltschutz 2000,168). Dieselben Gewin- 

nungsgruben finden sich auch bei Athensleben (Gem. Loderburg, Ldkr. ASL; LB- 

Nr.4382). Sie treten dort an verschiedenen Stellen zwischen StaEfurt und Unseburg in 

Erscheinung, wobei sich die Verteilung der Fundstellen mit dem StaEfurt-Egelner Sat- 

tel deckt, wo es ebenfalls durch Auslaugung von Zechsteinsalzen zum Aufstieg salzhal- 

tigen Grundwassers kam, das vom vor- und friihgeschichtlichen Menschen sicherlich 

fur die Gewinnung von Saiz abgeschdpft worden sein diirfte (Landesamt fur Umwelt

schutz 2000, 98).

Lineare Strukturen

Die linearen Strukturen bestehen entweder aus Graben oder aber aus Reihen von Gru- 

ben, die dicht aufeinander folgen. Aus der Luft beobachtet wurde, daE sich lineare 

Strukturen zu unterschiedlichen Zeiten entweder als durchgehende Graben oder als 

Grubenreihen abzeichnen, sich somit Graben zu Grubenreihen aufldsen kbnnen. Die Er- 

klarung dafiir liefern Beobachtungen im Zusammenhang mit Grabungen. Diese er- 

gaben, dab die Grubenreihen im ersten Planum haufig als durchgehender Graben in 

Erscheinung traten und sich erst in weiteren Abhiiben in einzelne Gruben auflbsten13. 

Fur die Luftbildarchaologie bedeutet dies: Wahrend die Pflanzen die benotigte Feuch- 

tigkeit zunachst uber das sich in den oberen 30cm des Bodens reich entfaltende Wur- 

zelwerk aufnehmen und damit aus dem Grabenabschnitt ziehen, greifen sie bei anhal- 

tender Trockenheit auf Wasser zuriick, das sich in den tiefer hinabreichenden Gruben 

gesammelt hat und das sie fiber die langeren Wurzeln aufnehmen kdnnen. Wahrend 

dadurch die Getreidepflanzen, die in den Gruben wurzeln, langere Zeit mit Feuchtigkeit 

versorgt werden, leiden die Pflanzen fiber den trockeneren Zwischenstegen dagegen 

bereits an Wassermangel und zeigen Gelbfarbung. Nur so laEt sich das oben skizzierte 

Phanomen erklaren.

Grubenreihen

Auf einem Luftbild dokumentiert wurde auch eine anlaElich einer Grabung aufgedeckte 

Grubenreihe bei Karsdorf (Ldkr. BLK; LB-Nr. 1370). Diese ist Bestandteil eines Komple- 

xes aus jeweils zwei parallelen Nord-Sfid- und West-Ost-Reihen. Im Grabungsschnitt ist 

das bstliche Ende der ost-west-orientierten stidlichen Reihe erfaEt. Dabei konnte in zwei

12 Den Zustand mit Salzwasser gesattigter oder leicht 

iiberschwemmter Erde konnte man sich bei Kotz

schau so vorstellen, wie er sich heutzutage noch 

bei Wormsdorf (Ldkr. BO) in der Allerniederung 

darbietet. Die Stellen sind von Halophytenpflan- 

zen besiedelt und lassen sich aus der Luft anhand 

der blutroten Farbe ausmachen. Bei Trockenzeit 

zeichnen sich die Rander der Feuchtstellen durch 

ihre weihe (salzige) Banderung ab. Zur Briquetage 

siehe Muller 1993.

13 Fur diese Information danke ich Frau Beate Ren

ner, die entlang der Pipeline von Teutschenthal 

nach Bohlen eine ganze Reihe solcher Gruben

reihen (pit alignments) entdeckt und ausgegraben 

hat.
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Fallen ein stratigrafischer Refund festgestellt werden. Die Grubenreihe quert hier eine 

Salzmiinder Siedlung und schneidet dabei mittelneolithische Befunde, so dab sich uber 

die Stratigrafie ein gegeniiber der Salzmiinder Kultur jiingeres Alter ableiten labt. Die 

Gruben sind fundarm und zeigen keine Fiillschichten. Vereinzelte Funde lassen sich 

zwar der Salzmiinder Kultur zuordnen, stellen aber gewib sekundar eingebrachtes 

Siedlungsmaterial dar. In mehreren Gruben wurden Sumpfschnecken registriert, was 

darauf hindeutet, dab die Gruben langere Zeit uber offen standen (mundl. Mitt. W.-R. 

Teegen). Da die Grubenreihe die neolithische Siedlung stbrt, Bestandteil eines komple- 

xen Gefiiges ist und zudem eine nordwest-siidost-verlaufende Grubenreihe einen Kreis- 

graben tangiert, ist eine Datierung der Grubenreihen von Karsdorf in die Bronze-/Fruh- 

eisenzeit wahrscheinlich.

Grubenreihen und Graben fiigen sich bei Sachsendorf (Ldkr. SBK; LB-Nr. 2658) zu 

einer Flur zusammen (Erstentdeckung durch O. Braasch 1992), deren spatbronze-/fruhei- 

senzeitliches Alter durch die unmittelbare Vergesellschaftung mit Kreisgraben ableitbar 

ist (Abb.41).

Eine weitere Grubenreihe kam bei Beesenstedt (Ldkr. SK; LB-Nr. 4261) zum Vorschein. 

Diese durchschneidet einen Graben, der zu einer weitmaschigen Flur zahlt, die wiede- 

rum alter als eine Wegespinne mit fiinf Asten ist (LB-Nr. 4260).

Grubenreihen fanden sich dariiber hinaus bei Esperstedt (Ldkr.MQ; LB-Nr.0733) auf 

bekanntem Fundplatz, Domnitz (Ldkr. SK; LB-Nr.4278) und Riethnordhausen (Ldkr. SGH; 

LB-Nr.4315).

Lineare Graben

Lineare Graben dienten wahrend der Vor- und Friihgeschichte als Wege oder Grenzgra- 

ben, somit als Kommunikations- oder Demarkationslinien. Lassen sich Unterbrechungen 

mit Erdbriicken feststellen, wie bei dem Graben von Velsdorf (Ldkr. OK; LB-Nr.4193), 

dann ist die Funktion als Grenzgraben offensichtlich (Abb.42). Beim Befund von Vels

dorf zeichnen sich beidseits des Grenzgrabens feinere Grabenstrukturen ab, die den 

erschliebbaren, auf die Unterbrechung zufiihrenden Weg ein Stuck weit begleiten. Auf 

einer Seite setzt der Graben kurz vor dem Grenzgraben aus und labt einen Durchgang 

frei. Vermutlich handelt es sich hier um einen Ubergang, der eine Art von Kontrollfunk- 

tion ausubte, etwa in dem Sinne, dab Vieh an dieser Stelle in die benachbarte Weide 

uberfiihrt wurde (Stoertz 1997, 73 ff.). Mit dem Grenzgraben in einer Richtung liegt ein 

Grabengeviert, dessen Zeitstellung unbekannt ist, mdglicherweise aber der Eisenzeit 

angehbren kbnnte.

Der Strang aus vier parallelen leicht unregelmabig verlaufenden Graben, der bei 

Jeber-Bergfrieden (Ldkr. AZE; LB-Nr.4237) aus der Luft entdeckt wurde, labt sich als 

mittelalterliche Landwehr ansprechen (Abb.43). Die Graben miinden in ein bandfbrmi- 

ges Stuck Waldchen, in dem sich drei Walle oberirdisch erhalten haben. Die Graben 

haben demnach zwischen sich drei Walle aufgenommen. Bereits der Name Bergfrieden 

labt, wie im Faile von Salzwedel urkundlich nachgewiesen, auf eine Landwehr in der 

Nahe des Ortes schlieben (Grimm 1958,177). Die Landwehr verlauft westlich des Ortes 

in Nord-Siid-Richtung und knickt dann nach Westen hin ab. Nahe des Knicks lieb sich 

eine Befestigung aus der Luft fassen, die auf die Landwehr Bezug zu nehmen scheint. Die
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Abb. 41 Sachsendorf, Ldkr. SBK. Flur mit Graben und Grubenreihen (LB Nr. 2658). 

Aufnahme vom 24.06.1999 (SW2413-23).

Abb. 42 Velsdorf, Ldkr. OK. Grenzgraben (LB-Nr.4193).

Aufnahme vom 14.06.1999 (SW2411-15a).
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Abb. 43 Jeber-Bergfrieden, Ldkr. AZE. Landwehr (LB-Nr.4237). 

Aufnahme vom 01.07.1999 (SW2421-33).

Machtigkeit des Systems laEt dabei auf eine territorial Landwehr schlieEen (Grimm 

1958,175 ff.)

Ein von O.Braasch 1991 entdecktes langeres Grabenstiick mit leichter Biegung an 

dem einen Ende bei Wehrstedt (Gem. Halberstadt, Ldkr. HBS; LB-Nr. 1143) wurde im 

Rahmen einer Grabung, die primar einem sachsischen Graberfeld gait, an seinem siid- 

dstlichen Ende erfaEt und sondiert. Dabei wurde festgestellt, daE die Graben eine StraEe 

begrenzen. Mbglicherweise handelt es sich hier um einen alten Verlauf der HeerstraEe 

von Halberstadt nach Magdeburg, der auf weite Stecken hin der B 81 folgt.

Fluren

Vor- und friihgeschichtliche Fluren zeichnen sich im Luftbild als weit- oder engmaschig 

miteinander verkniipfte Graben ab, wahrend sich die mittelalterlichen Streifenfluren 

durch die parallelen Graben zu erkennen geben.

Aufgrund der engen Vergesellschaftung mit Kreisgraben und der Einbindung von 

Grubenreihen laEt sich eine Flur bei Edersleben (Ldkr. SGH; LB-Nr.0639; Erstentdeckung 

der Fundstelle durch O.Braasch 1993) in die Spatbronze-/Fruheisenzeit datieren. Die 

Flur umfaEt drei parallele ost-west-orientierte Graben, die durch einen vierten nordost- 

siidwest-verlaufenden Graben miteinander verbunden sind. Dabei endet der Nord-Siid- 

Graben an dem siidlichen Ost-West-Graben, wahrend der mittlere Graben am Nord- 

Siid-Graben aussetzt. Zwischen dem mittleren und siidlichen Graben lost sich der 

Nord-Siid-Graben in eine Grubenreihe mit leicht geknicktem Verlauf auf. Mit der Flur
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von Edersleben besitzt die Luftbildarchaologie einen der seltenen Hinweise fur eine 

Parzellierung des Landes wahrend der Spatbronze-/Fruheisenzeit. Diese weitmaschige 

Flur scheint dabei eine bis ins Fruhmittelalter gebrauchliche Form der ErschlieBung 

und Aufteilung von Ackerland darzustellen, wie Beispiele welter unten zeigen.

Auf eine vorgeschichtliche Flur verweist ein Luftbildbefund von Reupzig (Ldkr. KOT; 

LB-Nr. 4211). Dieser besteht aus zwei leicht konvergierenden Graben, die untereinander 

wie bei einer Leiter sprossenartig durch Graben verbunden sind. Im unmittelbaren 

Umfeld befindet sich ein Graberfeld mit Kreisgraben.

Fluren, die sich bei Salzmunde (Ldkr. SK; LB-Nr.4257) im Getreidewuchs abzeichneten, 

fallen durch ihre ungewohnliche Breite von bis zu 8 m auf. Sie stehen mit Fluren in Verbin

dung, die 1991 weiter nordlich von O.Braasch fotografiert wurden. Diese wurden an einer 

Stelle von der Pipeline Rostock-Bohlen durchschnitten, wobei sich im Profil ein breiter Gra

ben zeigte, der vom Ausgraber als Befestigung gedeutet und aufgrund slawischen Fundmate

rials in das Fruhmittelalter datiert wurde (Sailer 1999,365 Nr. 98; Schwarz 2000,385 

Anm.87). Anhand des Luftbildes konnte spater der Zusammenhang zwischen Grabenprofil 

und Flur hergestellt werden. Damit war aber erstmals die Datierung einer Flur gegliickt. 

Offenbar bildeten breite, weitmaschig miteinander verkniipfte Graben das Geriist einer slawi

schen Agrarlandschaft, wie sie auch bei Krumpa (Ldkr.MQ; LB-Nr.4298) oder bei Luttchen

dorf (Ldkr. ML; LB-Nr. 4283) in ganz ahnlicher Form zur Auspragung kamen.

Bei Dessau-Mosigkau (kreisfreie Stadt DE; LB-Nr.4231) biegt ein Graben von unregel- 

mahigem Verlauf zur Seite hin ab und fachert sich in drei gleichmabig geschwungene 

Graben auf. Dieselbe Schweifung vollzieht ein vierter Graben nach, der am Hauptgraben 

endet. Alle vier Graben scheinen dann an den Enden wieder zusammenzulaufen. Die 

Funktion des Grabenensembles ist unbekannt, so wie der Zusammenhang mit einem 

bogenformig verlaufenden Graben in unmittelbarer Nahe.

Im Unterschied zu den beschriebenen weitmaschigen Fluren zeichneten sich bei 

Pulspforde (Ldkr.AZE; LB-Nr. 4238) Strukturen ab, die von kleineren Parzellierungen 

stammen. Bei diesen engmaschigen Strukturen ist aber immer Vorsicht geboten, da sich 

darunter auch Permafrostspuren verbergen kdnnen1^

Mittelalterliche Langstreifenfluren kamen an mehreren Stellen im Altmarkkreis 

Salzwedel (Berge [LB-Nr. 4175], Luffingen [Gem. Hemstedt; LB-Nr. 4177], Schenkenhorst 

[LB-Nr.4180] und im Ohrekreis (Elsebeck[Gem. Berenbrock; LB-Nr.4190]) zum Vor- 

schein.

Eine besondere Art der mittelalterlichen Streifenflur trat bei Satuelle (Gem. Haldens

leben, Ldkr.OK; LB-Nr.4186) zutage. Sie nimmt eine Flache von ca.2omxi5om ein, 

wird von einem ovalen Graben umschlossen und von einem Graben in zwei Areale 

unterteilt, an den die Ackerraine beidseits anbinden. Diese Strukturierung der Innenfla- 

che erinnert an eine mittelalterliche Wiistung mit Umfassungsgraben oder Zaun und 

Mittelweg, an dem sich beidseits die Parzellen der Grundstiicke mit Hausern und Garten 

aneinanderreihen. Mbglicherweise handelte es sich hier sogar um ein Dorf, das aufgege- 

ben wurde, wobei die Aufteilung der Innenflache und Nutzung der Garten beibehalten

14 Das Problem stellt sich bei der kritischen Lektiire

von Schwarz 1998a.
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wurde. Nachdem die Bewohner in den Ort verzogen waren, in dessen Gemarkung das 

Dorf aufging, batten diese von ihrer neuen Heimstatt aus ihre Garten weiter genutzt, so 

wie sie auch die Felder weiter bewirtschafteten. Derartige Nutzungen von Garten ver- 

lassener Ddrfer blieben vielerorts bis zur Separation zu Beginn des 19. Jh. aufrecht er- 

halten, bis dann die nene Landaufteilung zum Verschwinden der Kleinstparzellen 

geftihrt hatte. Grundrisse dieser Art trifft man auf den Separationsrissen an, die von 

der Historischen Kommission der Provinz Sachsen in ihren Wiistungsbuchern Ende 

des 19. Jh. festgehalten wurden15. Dieser Befund wiederholt sich ahnlich bei Calvorde 

(Ldkr.OK; LB-Nr.4192). Bei dem Luftbildbefund von Oebisfelde (Ldkr.OK; LB-Nr.4195) 

weist der Umfassungsgraben einen rechtwinkligen GrundriE auf, dessen zweite Lang- 

seite im Unterschied zu den anderen Seiten, die gerade verlaufen, S-fbrmig geschweift 

ist. Die Binnengliederung umfaEt nur parallele Streifen, die sich dem Rechteck einfii- 

gen. Von Graben umschlossene Fluren fanden sich bereits 1998 im Bereich des Drdm- 

ling, so dab die Neuentdeckungen den SchluE einer speziell auf dieses Feuchtgebiet 

ausgerichteten Flurform bestarken (Schwarz 2000, 381 Abb.44).

Flachige Verfarbungen

Mitunter treten Grabhiigel als kreisfbrmige Flachen hervor. Kreisfdrmige Verfarbungen 

zahlen zum einen zu den Bodenmerkmalen und zum anderen zu den Bewuchsmerkma- 

len und gehen in beiden Fallen auf die humosen Reste der ehemaligen Hugelschuttun- 

gen zuriick. Als Bodenmerkmale zeichneten sich Grabhiigel bei Oberfarnstadt (Gem. 

Farnstadt, Ldkr. MQ; LB-Nr.4428), Luttgenrode (Ldkr.HBS; LB-Nr.4417), Spielberg 

(Gem. Grockstadt, Ldkr. MQ; LB-Nr.4426) und Unterfarnstadt (Gem. Farnstadt, Ldkr. MQ; 

LB-Nr. 4429) ab und als Bewuchsmerkmale bei Freyburg (Ldkr.BLK; LB-Nr. 4151), Ober- 

schmon (Gem. Schmon, Ldkr. MQ; LB-Nr.4415), Salzmunde (Ldkr. SK; LB-Nr.4257) und 

Steigra (Ldkr.MQ; LB-Nr.3013).

Negative Bewuchsmerkmale

Steinerne Ringmauern wurden oben bereits im Zusammenhang mit den ovalen bis 

kreisfdrmigen Burgen behandelt. An dieser Stelle sei deshalb nur auf zwei Fundstellen 

mit negativen Bewuchsanomalien verwiesen, die die Grundrisse von steinernen Gebau- 

den nachzeichnen: Wegeleben (Ldkr.HBS; LB-Nr.4153) und Zilly (Ldkr.WR; LB-Nr. 

4392).

Geologic

Die Ursachen fur die rechtwinklig sich kreuzenden Strukturen an der Milde bei Altmers

leben (Ldkr. SAW; LB-Nr.4181; LB-Nr.4398), die sich als negative Bewuchsanomalien 

abzeichnen und an die Felder der Celtic fields entlang der Nordseekiiste und in GroEbri-

15 Abgebildet z. B. bei Schneider 1998, 197 Abb. 4,

3.5.6; 203 Abb. 5,1.2.
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tannien erinnern, sind noch nicht geklart (Schwarz2000, 381 Abb.43). Doch kbnnte es 

sich trotz der RegelmaEigkeit der Anordnung bier um Permafrostspuren handeln (Boetz- 

kes u.a. 1999, 38 Farbabbildung). Dies trifft auch fiir parallele Grabenstrukturen zu, die 

bei Muhlanger (Ldkr.WB; LB-Nr.4276) fotografiert wurden. Die Graben folgen einem 

schlangelnden Verlauf. Besonders irritieren Graben, die die parallelen Strukturen recht- 

winklig kreuzen. Das Feld ist iibersaht von Bewuchsanomalien, die sich in dieser Ver- 

breitung nicht mehr als Siedlungsgruben deuten lassen. Eine grbEere kreisfbrmige Ver- 

farbung von ca. 30m Durchmesser kbnnte entweder von einem Bombentrichter 

stammen, der dann offenbar im sandfbrmigen Untergrund weniger markante Spuren 

hinterlaEt wie im plastischen LbE, oder aber von einem Toteisrest, der nach dem Ab- 

schmelzen einen Tiimpel hinterlassen hat; so zeichnet sich die Flache durch erhbhten 

Feuchtigkeitsgehalt aus (Billow 1996, 31 ff.).

1999 wurden an 19 Tagen Prospektionsfliige durchgefiihrt. Insgesamt wurden 97,8 Flug- 

stunden abgeleistet. Die reine Flugzeit belauft sich damit auf durchschnittlich 5 Stunden 

6 Minuten pro Flugtag. Dabei wurden 74 SW-und 74 Farbdiahlme, insgesamt also 148 Fil- 

me belichtet und 360 Fundstellen dokumentiert. Bei 272 Fundstellen handelt es sich um 

erstmals fotografierte Fundstellen, bei dem Rest um die Dokumentation bereits bekann- 

ter Luftbildfundstellen.

Flugdatum Fiugzeit/h Neufundstellen Fundstellen insges. Diafilme

18.05.1999 5-6 5 (3 Grabungen/ 12 3/3

2 Kiesgruben)

02.06.1999 5-6 16 (1 Grabung) 24 6/6

09.06.1999 6-4 16 (1 Rekonstruktion) 17 4/4

14.06.1999 6,2 15(1 Grabung) !5 3/3

24.06.1999 3-8 9 (2 Grabungen) 12 3/3

29.06.1999 6,0 22 22 4/4

01.07.1999 5-3 15 17 4/4

05.07.1999 5-2 21 28 5/5

12.07. x999 3-o 13 (4 Grabungen) 19 3/3

13.07.1999 5-8 18 25 5/5

19.07.1999 3-3 11 13 3/3

21.07.1999 6-4 27 (3 Grabungen) 34 6/6

29.07.1999 7-3 24 (1 Grabung) 35 7/7

02.08.1999 6-3 25 33 6/6

03.08.1999 5-1 8 (3 Grabungen) 11 3/3

04.08.1999 2-5 10 14 2/2

18.08.1999 4-1 1 3 1/1

02.09.1999 5-9 9 (1 Burg, 1 Topografi e) 18 4/4

01.11.1999 4-o 7 (1 Grabung) 8 2/2
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Neufundstellen alphabetisch nach Landkreisen geordnet:

Landkreis Anhalt-Zerbst (AZE)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Duben Duben 4040 4236 01.07.99 Flur

Godnitz Flbtz 4037 4201 14.06.99 Siedlung

Godnitz Godnitz 3937 4199 14.06.99 Siedlung

Godnitz Godnitz 3937 4200 14.06.99 Siedlung

J eber-Bergf rieden J eber-Bergfrieden 4040 4237 01.07.99 Grabenwerk

(Landwehr)

Jutrichau Jutrichau 4038 4240 01.07.99 Grabenwerk

Klieken Klieken 4140 4235 01.07.99 Siedlung

Klieken Klieken 4140 4234 01.07.99 Grabenwerk

Lubs Lubs 3937 4198 14.06.99 Grabenwerk

Pulspforde Pulspforde 4038 4238 01.07.99 Flur

Pulspforde Dornitz 4038 4239 01.07.99 Grabengeviert

Steutz Steckby 4138 4241 01.07.99 Grabengeviert

Zeppernick Zeppernick 3838 4243 01.07.99 Siedlung

Zeppernick Zeppernick 3838 4244 01.07.99 Siedlung

Zerbst Zerbst 4038 4242 01.07.99 Siedlung

Landkreis Aschersleben-Stafifurt (ASL)

Gemeinde Gemarkung TK LB Nr. Flugdatum Fundart

Amesdorf Amesdorf 4235 4374 02.08.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Cochstedt Cochstedt 4034 4384 02.08.99 Siedlung,

Bergbau

Freckleben Freckleben 4335 4336 21.07.99 Grabenwerk

Gatersleben Gatersleben 4133 4342 21.07.99 Siedlung

Gatersleben Gatersleben 4B3 4340 21.07.99 Grabenwerk

Gatersleben Gatersleben 4133 4341 21.07.99 Grabengeviert

Hoym Hoym 4233 4385 02.08.99 Grabenwerk

Lbderburg Lbderburg 4135 4350 29-O7-99 Siedlung

Lbderburg Athensleben 4035 4352 29-O7-99 Siedlung

Lbderburg Athensleben 4135 4351 29-O7-99 Siedlung

Lbderburg Athensleben 4135 4383 02.08.99 Grabengeviert

Lbderburg Lbderburg 4135 4382 02.08.99 Siedlung,

Bergbau

Reinstedt Reinstedt 4234 4280 12.07.99 Grabengeviert

Reinstedt Reinstedt 4234 4152 18.05.99 Grabenwerk,

Grabengeviert
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Tarthun Tarthun 4035 4353 29.07.99 Grabenwerk,

Siedlung

Wilsleben Wilsleben 4134 4349 29.07.99 Siedlung

Landkreis Bernburg (BBG)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Alsleben Alsleben 4336 4294 13.07.99 Siedlung,

Grabenwerk

Belleben Belleben 4336 4306 13.07.99 Grabenwerk

Belleben Belleben 4335 4305 13.07.99 Grabenwerk,

Siedlung

Bernburg Bernburg 4136 4377 02.08.99 Siedlung,

Grabenwerk

Edlau Hohenedlau 4337 4303 13-O7-99 Flur

Edlau Hohenedlau 4337 4302 13-O7-99 Siedlung

Edlau Hohenedlau 4337 4304 13-O7-99 Siedlung

Glisten Giisten 4135 4373 02.08.99 Kreisgraben

Ilberstedt Ilberstedt 4135 4372 02.08.99 Siedlung

Neugattersleben Neugattersleben 4136 4376 02.08.99 Siedlung

Strenznaundorf Strenznaundorf 4336 4371 02.08.99 Graben

Strenznaundorf Strenznaundorf 4336 4369 02.08.99 Siedlung

Strenznaundorf Strenznaundorf 4336 4370 02.08.99 Siedlung

Wedlitz Wedlitz 4146 4378 02.08.99 Grabenwerk

Landkreis Bitterfeld (BTF)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

GroEzoberitz GroEzoberitz 4338 4405 04.08.99 Siedlung

GroEzoberitz GroEzoberitz 4338 4268 O5-O7-99 Siedlung

GroEzoberitz GroEzdberitz 4339 4269 05-07-99 Siedlung

GroEzoberitz GroEzoberitz 4339 427° 05-07-99 Grabengeviert

Marke Marke 4239 4271 05-07-99 Grabenwerk

Marke Marke 4239 4272 05-07-99 Grabengeviert

Stumsdorf Werben 4338 4402 04.08.99 Siedlung,

Grabengeviert,

Graberfeld

Landkreis Bbrdekreis (BO)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Altenweddingen Altenweddingen 3935 4394 03.08.99 Siedlung

Bahrendorf Bahrendorf 3935 4393 03.08.99 Grabenwerk
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GroK Germersleben Grob Germersleben 4034 4354 29-O7-99 Siedlung,

Grabenwerk

Hadmersleben Hadmersleben 4033 4343 21.07.99 Siedlung

Ovelgunne Siegersleben 3833 4171 09.06.99 Kreisgraben

Sommersdorf Sommersdorf 3832 4172 09.06.99 Grabenwerk

Landkreis Burgenlandkreis (BLK)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Casekirchen Casekirchen 4837 4165 02.06.99 Siedlung

Freyburg Freyburg 4736 4151 18.05.99 Grabhiigel

Mertendorf Mertendorf 4837 4425 01.11.99 Grabenwerk

Naumburg Eulau 4837 4156 02.06.99 Siedlung

Naumburg Naumburg 4836 4157 02.06.99 Siedlung

Naumburg Schellsitz 4837 4414 02.09.99 Grabenwerk

Schonburg Schonburg 4837 4162 02.06.99 Flur

Schonburg Schonburg 4837 4158 02.06.99 Siedlung

Schonburg Schonburg 4837 4161 02.06.99 Siedlung

Schonburg Schonburg 4837 4163 02.06.99 Grabenwerk

Schonburg Possenhain 4837 4160 02.06.99 Siedlung,

Flur

Wethau Possenhain 4837 4164 02.06.99 Grabenwerk

Kreisfreie Stadt Dessau (DE)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Dessau Kiihnau 4139 4232 01.07.99 Siedlung

Dessau Waldersee 4139 4233 01.07.99 Kreisgraben

Dessau Mosigkau 4138 4231 01.07.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Landkreis Halberstadt (HBS)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Halberstadt Halberstadt 4131 4W5 18.05.99 Kreisgraben,

Graberfeld

Hessen Hessen 3930 4418 02.09.99 Burg

Langenstein Mahndorf 4131 4k54 18.05.99 Kreisgraben

Luttgenrode Luttgenrode 4030 44V 02.09.99 Grabhiigel

Wegeleben Wegeleben 4133 4153 18.05.99 Siedlung

Zilly Zilly 4030 4392 02.08.99 Siedlung
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Kreisfreie Stadt Halle (HAL)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Halle Lettin 4437 4256 05.07.99 Siedlung

Landkreis Jerichower Land (JL)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Dannigkow Dannigkow 3937 4255 01.07.99 Siedlung

Gommern Gommern 3936 4412 18.08.99 Grabenwerk

Schermen Schermen 3737 4413 03.08.99 Grabung

Wulkow Hohenbellin 3538 4!97 14.06.99 Siedlung

Landkreis Kothen (KOT)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Grobpaschleben Grofipaschleben 4237 4407 04.08.99 Grabenwerk,

Graberfeld

Reupzig Reupzig 4238 4211 29.06.99 Flur

Wulfen Wulfen 4137 4421 02.09.99 Kreisgraben

Zabitz Zabitz 4237 4408 04.08.99 Siedlung

Zabitz Zabitz 4237 44ii 04.08.99 Siedlung

Zabitz Maxdorf 4237 4409 04.08.99 Siedlung

Zabitz Zabitz 4237 4410 04.08.99 Grabengeviert,

Kreisgraben

Zehbitz Lennewitz

Kreisfreie Stadt Magdeburg (MD)

4238 4406 04.08.99 Siedlung,

Grabenwerk

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Magdeburg Westerhiisen 3935 4364 29-O7-99 Siedlung

Landkreis Mansfelder Land (ML)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Bischofrode Bischofrode 4535 4329 21.07.99 Altweg

Bischofrode Bischofrode 4535 4330 21.07.99 Grabenwerk

Eisleben Helfta 4435 4289 12.07.99 Grabenwerk

Eisleben Helfta 4435 4328 21.07.99 Grabenwerk

Eisleben Helfta 4535 4326 21.07.99 Grabenwerk

Eisleben Eisleben 4435 4287 12.07.99 Ausgrabung
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Eisleben Eisleben 4535 4311 19.07.99 Grabenwerk

Eisleben Eisleben 4435 4286 12.07.99 Ausgrabung

Eisleben Eisleben 4435 4285 12.07.99 Grabung,

Eisleben Helfta 4435 4327 21.07.99

Siedlung

Kreisgraben,

Erdeborn Erdeborn 4535 4282 12.07.99

Altweg

Siedlung

Erdeborn Erdeborn 4535 4281 12.07.99 Grabenwerk

Gerbstedt Gerbstedt 4335 4292 13.07.99 Grabenwerk

Gerbstedt Gerbstedt 4335 4293 13-O7-99 Altweg, Flur

Gerbstedt Gerbstedt 4335 4333 21.07.99 Grabenwerk

Gerbstedt Gerbstedt 4335 4291 13-O7-99 Grabenwerk,

Hersleben OberriEdorf 4435 43io 19-O7-99

Siedlung

Siedlung

Heiligenthal Heiligenhal 4335 4331 21.07.99 Kreisgraben

Helbra Helbra 4435 4288 12.07.99 Bergbau

Hettstedt Hettstedt 4335 4334 21.07.99 Grabenwerk

Hettstedt Hettstedt 4335 4335 21.07.99 Grabenwerk

Hettstedt Hettstedt 4335 4332 21.07.99 Grabenwerk,

Luttchendorf Luttchendorf 4535 4283 12.07.99

Siedlung

Flur

Mansfeld

Osterhausen

Mansfeld

Kleinosterhausen

4434

4535

4416

4295

02.09.99

13-O7-99 Graberfeld

Rdblingen am See Oberroblingen 4535 4308 19-O7-99 Siedlung

Siersleben Siersleben 4335 4290 13-O7-99 Grabenwerk

UnterriEdorf

UnterriEdorf

UnterriEdorf

UnterriEdorf

4435

4435

4309

4284

19-O7-99

12.07.99 Grabung,

Wolferode Wolferode 4435 4312 19-O7-99

Siedlung

Grabenwerk

Landkreis Merseburg-Querfurt (MO)

Gemeinde Gemarkung TK LB Nr. Flugdatum Fundart

Alberstedt Alberstedt 4535 4325 21.07.99 Siedlung

Alberstedt Alberstedt 4535 4324 21.07.99 Siedlung,

Altweg

Bad Diirrenberg Ostrau 4638 4318 21.07.99 Siedlung

Beuna Oberbeuna 4637 4423 01.11.99 Grabung

Braunsbedra Schortau 4737 43oo 13-O7-99 Grabenwerk

Esperstedt Kuckenberg 4535 4307 19-O7-99 Grabenwerk

Farnstadt Oberfarnstadt 4535 4428 01.11.99 Grabhiigel

Farnstadt Unterfarnstadt 4535 4429 01.11.99 Grabhiigel

Grockstadt Grockstadt 4635 4296 13-O7-99 Siedlung

Grockstadt Spielberg 4635 4426 01.11.99 Grabhiigel
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Grockstadt Spielberg 4635 4427 01.11.99 Grabenwerk

Kreypau Wiisteneutzsch 4638 4167 02.06.99 Siedlung

Kotzschau Schladebach 4638 43T9 21.07.99 Grabengeviert

Krumpa Krumpa 4736 4298 13-O7-99 Altstrabe, Flur

Krumpa Krumpa 4736 4299 13-O7-99 Altstrabe, Flur

Merseburg Kotzschau 4637 4301 13-O7-99 Kreisgraben,

Flur

Milzau Milzau 4637 4187 14.06.99 Ausgrabung

Schmon Oberschmon 4635 4415 02.09.99 Grabhiigel

Tollwitz Tollwitz 4738 4322 21.07.99 Siedlung

Tollwitz Tollwitz 4738 4323 21.07.99 Siedlung,

Bergbau

Vitzenburg Vitzenburg 4735 4297 13-O7-99 Altweg

Wallendorf Wallendorf 4638 4168 02.06.99 Grabenwerk

Landkreis Ohrekreis (OK)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Berenbrock Elsebeck 3533 4190 14.06.99 Flur

Calvorde Calvorde 3533 4192 14.06.99 Grabenwerk

Calvorde Calvorde 3533 4191 14.06.99 Grabenwerk,

Colbitz Colbitz 3635 4209 23.06.99

Flur

Grabenwerk

Etingen Etingen 3533 4194 14.06.99 Grabenwerk

Grob Grob 3735 4361 29-O7-99 Siedlung

Ammensleben

Grob

Ammensleben

Grob 3735 4362 29-O7-99 Siedlung

Ammensleben

Haldensleben

Ammensleben

Uthmbn 3634 4189 14.06.99 Siedlung

Haldensleben Satuelle 3634 4186 09.06.99 Grabenwerk

Haldensleben Haldensleben 3634 4188 14.06.99 Grabenwerk

Hillersleben Hillersleben 3734 4400 03.08.99 Siedlung

Hillersleben Hillersleben 3734 4401 03.08.99 Siedlung

Meseberg Meseberg 3735 4357 29-O7-99 Siedlung

Meseberg Meseberg 3735 4358 29-O7-99 Siedlung

Meseberg Meseberg 3735 4359 29-O7-99 Siedlung

Meseberg Meseberg 3735 436o 29-O7-99 Grabenwerk,

Oebisfelde Oebisfelde 3532 4195 14.06.99

Siedlung

Grabenwerk,

Samswegen Samswegen 3735 4356 29-O7-99

Flur

Siedlung

Velsdorf Velsdorf 3533 4193 14.06.99 Grabengeviert,

Wolmirstedt Elbeu 3735 4395 03.08.99

Graben

Grabung
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Wolmirstedt Elbeu 3735 4355 29.07.99 Grabenwerk

Wolmirstedt Elbeu 3735 4207 23.06.99 Ausgrabung

Wolmirstedt Wolmirstedt 3735 4208 23.06.99 Ausgrabung

Landkreis Quedlinburg (QLB)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Ditfurt Ditfurt 4133 4386 02.08.99 Siedlung

Ditfurt Ditfurt 4133 4339 21.07.99 Grabenwerk,

Siedlung

Quedlinburg Quedlinburg 4132 4344 21.07.99 Grabung

Quedlinburg Quedlinburg 4232 4338 21.07.99 Siedlung

Quedlinburg Quedlinburg 4233 4337 21.07.99 Siedlung

Landkreis Saalkreis (SK)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Beesenstedt Beesenstedt 4436 4260 05-07-99 AltstraEe, Flur

Beesenstedt Beesenstedt 4436 4261 05-07-99 Grubenreihe,

Flur

Domnitz Dalena 4337 4448 12.07.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Domnitz Dornitz 4336 4279 12.07.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Domnitz Domnitz 4337 4278 12.07.99 Graberfeld,

Grubenreihe

Landsberg Giitz 4438 4404 04.08.99 Siedlung

Oppin Oppin 4438 4169 02.06.99 Grabenwerk

Oppin Oppin 4438 4170 02.06.99 Kreisgraben

Petersberg Petersberg 4437 4277 12.07.99 Grabenwerk

Salzmunde Pfutzthal 4436 4258 O5-O7-99 Grabenwerk

Salzmunde Gbdewitz 4436 4266 O5-O7-99 Siedlung, Flur

Salzmunde Salzmunde 4436 4257 O5-O7-99 Grabhiigel, 

Flur

Schwerz Dammendorf 4438 4403 04.08.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Schwerz Schwerz 4438 4267 O5-O7-99 Grabengeviert,

Kreisgraben

Trebitz Trebitz 4436 4259 O5-O7-99 Grabenwerk,

Siedlung,

Grabengeviert,

Altweg

Wallwitz Wallwitz 4437 4210 29.06.99 Grabenwerk
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Grabenwerk

Wettin Wettin 4436 4263 05-07-99 Siedlung

Wettin Wettin 4436 4264 O5-O7-99 Siedlung

Wettin Mucheln 4437 4265 05-07-99 Siedlung

Wettin Wettin 4336 4262 05.07.99 Siedlung,

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel (SAW)

Gemeinde Gemarkung TK LB Nr. Flugdatum Fundart

Altmersleben Butterhorst 3334 4398 03.08.99 Flur

Altmersleben Butterhorst 3334 4181 09.06.99 Flur

Altmersleben Altmersleben 3334 4182 09.06.99 Siedlung

Berge Berge 3434 4W6 09.06.99 Siedlung

Berge Berge 3434 4W8 09.06.99 Siedlung

Berge Berge 3434 4W5 09.06.99 Altstrafie, Flur

Gardelegen Gardelegen 3434 4399 03.08.99 Grabung

Hemstedt Luffingen 3434 4177 09.06.99 Flur

Hemstedt Luffingen 3434 4W9 09.06.99 Grabenwerk,

Siedlung

Miesterhorst Miesterhorst 3532 4196 14.06.99 Grabenwerk

Schenkenhorst Schenkenhorst 3334 4180 09.06.99 Flur

Wannefeld Wannefeld 3534 4173 09.06.99 Siedlung

Wannefeld Wannefeld 3534 4V4 09.06.99 Kreisgraben

Zethlingen Zethlingen 3233 4184 09.06.99

Zethlingen Zethlingen 3233 4185 09.06.99 Siedlung

Zethlingen Zethlingen 3233 4183 09.06.99 Kreisgraben,

Graberfeld

Landkreis Sangerhausen (SGH)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Riethnordhausen Riethnordhausen 4533 43*4 19-O7-99 Siedlung

Riethnordhausen Riethnordhausen 4533 4347 29-O7-99 Siedlung

Riethnordhausen Riethnordhausen 4533 4315 19-O7-99 Grubenreihe

Sangerhausen Sangerhausen Ost 4534 4313 19-O7-99 Siedlung

Sangerhausen Sangerhausen West 4533 4348 29-O7-99 Grabung

Tilleda Tilleda 4533 43V 19-O7-99 Siedlung

Tilleda Tilleda 4533 4316 19-O7-99 Kreisgraben,

Siedlung

Wolferstedt Wolferstedt 4534 4345 29-O7-99 Siedlung

Wolferstedt Wolferstedt 4534 4346 29-O7-99 Siedlung
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Landkreis Schbnebeck (SBK)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Atzendorf Atzendorf 4035 4381 02.08.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Barby Barby 4036 4368 29-O7-99 Siedlung

Barby Barby 4037 438o 02.08.99 Grabenwerk

Barby Barby 4037 4367 29-O7-99 Siedlung, 

Grubenreihe

Barby Barby 4036 4363 29-O7-99 Siedlung,

Kreisgraben,

Graberfeld,

Grabenwerk

Calbe Calbe 4136 4420 02.09.99 Siedlung

Calbe Calbe 4136 4422 02.09.99 Siedlung

Calbe Calbe 4036 4379 02.08.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Calbe Calbe 4036 4419 02.09.99 Siedlung,

Kreisgraben,

Grabenwerk

GroE Rosenburg GroE Rosenburg 4037 4203 23.06.99 Siedlung

GroE Rosenburg GroE Rosenburg 4037 4204 23.06.99 AltstraEe

GroE Rosenburg GroE Rosenburg 4037 4202 23.06.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Lobnitz Lobnitz 4135 4375 02.08.99 Siedlung

Lodderitz Rajoch 4137 4205 23.06.99 Kreisgraben

Schbnebeck Schbnebeck 4036 4206 23.06.99 Siedlung, 

Grabenwerk

Schbnebeck Schbnebeck 3936 4366 29-07-99 Siedlung,

Kreisgraben

Welsleben Welsleben 3936 4365 29-O7-99 Grabenwerk

Landkreis Stendal (SDL)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Meseberg Kattwinkel 3r36 4397 03.08.99 Siedlung

Tangermunde Tangermunde 3437 4396 03.08.99 Grabung

Landkreis WeiEenfels (WSF)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Dehlitz Oeglitzsch 4738 4321 21.07.99 Grabung
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Leihling Leihling 4837 4159 02.06.99 Graberfeld,

Kreisgraben

Flur

Rdcken Rdcken 4738 432o 21.07.99 Grabung

Wengelsdorf Wengelsdorf 4738 4166 02.06.99 Grabung

Zembschen Zembschen 4838 4424 01.11..99 Siedlung

Landkreis Wernigerode (WR)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Drubeck Drubeck 4130 4387 02.08.99 Grabenwerk

Veckenstedt Veckenstedt 4130 4388 02.08.99 Siedlung

Veckenstedt Veckenstedt 4130 4390 02.08.99 Siedlung

Veckenstedt Veckenstedt 4130 4389 02.08.99 Grabenwerk

Siedlung,

Wasserleben Wasserleben 4030 4391 02.08.99 Siedlung

Landkreis Wittenberg (WB)

Gemeinde Gemarkung TK LB-Nr. Flugdatum Fundart

Axien Axien 4243 4221 29.06.99 Siedlung

Axien Axien 4343 4218 29.06.99 Siedlung

Bergwitz Bergwitz 4141 4273 O5-O7-99 Siedlung

Dabrun Dabrun 4142 4275 O5-O7-99 Siedlung,

Kreisgraben

Groh-Naundorf Groh-Naundorf 4343 4212 29.06.99 Grabenwerk,

Siedlung

Jessen Duhnitz 4243 4219 29.06.99 Siedlung

Jessen DiiBnitz 4243 4220 29.06.99 Kreisgraben

Jessen Gerbisbach 4243 4227 29.06.99 Siedlung

Kemberg Kemberg 4341 4230 29.06.99 Grabenwerk

Lebien Lebien 4243 4222 29.06.99 Siedlung

Lebien Lebien 4243 4223 29.06.99 Siedlung

Lebien Lebien 4243 4225 29.06.99 Siedlung

Lebien Lebien 4243 4226 29.06.99 Siedlung

Lebien Lebien 4243 4224 29.06.99 Grabenwerk

Muhlanger Muhlanger 4142 4276 O5-O7-99

Plossig Plossig 4343 4215 29.06.99 Siedlung

Plossig Plossig 4343 4216 29.06.99 Siedlung

Plossig Plossig 4243 4213 29.06.99 Grabenwerk

Plossig Plossig 4343 4214 29.06.99 Kreisgraben

Prettin Hohndorf 4343 4217 29.06.99 Siedlung

Prettin Prettin 4343 4228 29.06.99 Grabenwerk

Rackith Rackith 4142 4274 05-07-99 Siedlung
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Summary

Aerial reconnaissance in Saxony-Anhalt: results from 7999

The article summarizes the aerial reconnaissance in Saxony-Anhalt for the year 1999. 

Each archaeological site that has been discovered is listed in order of county, district and 

parish. Further information includes the sheet number of the topographical map (1:25 

000), an identification number (LB-No.) and the type of site . The article groups the struc

tures by shape and briefly describes features of interest, it ends with a statistical resume.
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