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i. Einleitung

Vor fast genau loojahren1 (vom 05.06.1901-26.06.1901) wurde am Grabhiigel 

»Schneiderberg« in der Gemeinde Baalberge, Ldkr. Bernburg, durch den Altertumsver- 

ein Bernburg eine archaologische Ausgrabung durchgefiihrt. Mit zugegen war Prof. 

Paul Hofer2. Dieser verbffentlichte bereits im Jahre 1902 einen Bericht uber die Ausgra

bung im ersten Band der Jahresschrift fur Mitteldeutsche Vorgeschichte. Er hatte rich

tig erkannt, dab es im Schneiderberg Bestattungen verschiedener Zeitstufen gab, die 

stratigraphisch unterschieden werden konnten. Als alteste und zugleich zentrale 

Bestattung stellt Hofer eine Steinkiste vor, aus welcher ein geschlossener Fundkomplex 

unverzierter Keramikgefabe stammte. Dieser grenzte sich deutlich von den iibrigen 

gefundenen Warenarten ab.

Als Hofer dann im Jahre 1904 Ausgrabungen im Grabhiigel »Pohlsberg« bei Latdorf, 

Ldkr. Bernburg, durchfiihrte, wurden seine gewonnenen stratigraphischen Beobachtun- 

gen bestatigt und verfeinert. Auch hier stimmte der alteste Fundkomplex des Pohlberges 

mit dem des Schneiderberges tiberein. Hofer rechnete zu diesem Zeitpunkt die Funde 

jedoch noch der Bernburger Kultur zu. Erst Nils Niklasson erkannte 1925 die Eigenstan- 

digkeit des Typus.

Seither sind eine Reihe von Arbeiten veroffentlicht worden, die sich mit der Baalber

ger Kultur befafiten3, wobei insbesondere Grimm 1937 die Baalberger Kultur als festste- 

henden terminus technicus einfiihrte. Eine ausfiihrliche wissenschaftliche Bearbeitung 

erfuhr die Baalberger Kultur durch PreuR 1966. Seither hat es eine Vielzahl von Arbeiten 

gegeben, in denen Themen, die im Zusammenhang mit der Baalberger Kultur stehen, 

behandelt wurden. Es zeigte sich hierbei, dab die Baalberger Kultur, die ihr Hauptver- 

breitungszentrum in Mitteldeutschland hat, zwar durch ihre Funde sehr gut bekannt ist, 

dab jedoch gut publizierte Befunde eher Mangelware sind. Wenig bekannt sind bislang

1 Das Manuskript wurde im Sommer 2001 rat Kalber, welcher Hofer zur Teilnahme an der

angefertigt. Ausgrabung eingeladen hatte.

2 In der Fachliteratur wird oftmals falschlich behaup- 3 Jiingster Beitrag zur Forschungsgeschichte in: 

tet, daft Hofer die Ausgrabung in Baalberge geleitet Funke 2000, 15-18.

habe. Grabungsleiter war jedoch der Kommissions-
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die Siedlungsplatze der Baalberger Kultur, obgleich jiingere Grabungen gezeigt haben, 

dab hier noch ein erhebliches Erkenntnispotential zur Lebensweise der Menschen im 

mittleren Neolithikum steckt. Auch haben Grabungen, die in den letzten Jahren durchge- 

fiihrt wurden, die Diskussion um Bestattungssitten und Grabbrauch der Baalberger Kul- 

tur neu belebt. Es ist nicht die Absicht dieses Aufsatzes, in den DiskussionsprozeE ein- 

zugreifen. Doch soli das loojahrige Jubilaum der Ausgrabung des Schneiderberges in 

Baalberge zum AnlaE genommen werden, Befunde und Material einer Ausgrabung, die 

im Jahre 1997 in Zorbig, Ldkr. Bitterfeld, durchgefiihrt wurde, vorzulegen, um auf diese 

Weise das zuverlassige Corpus Baalberger Funde und Befunde zu vergrbEern.

2. Ausgangslage

Die Stadt Zorbig liegt im Landkreis Bitterfeld (Abb. 1) und gehort von alters her zu den 

bedeutendsten Gemeinden des Landkreises. Dieses gilt in besonderem MaEe fur die ur- 

und fruhgeschichtlichen Zeitabschnitte. An keiner anderen Stelle im Landkreis Bitter

feld treten archaologische Fundstellen derart gehauft auf wie im Raum Zorbig4. In Zor

big befand sich eine wichtige slawische Burganlage, an deren Ostseite sich eine zeitglei- 

che Siedlung anschloE. Diese Burganlage wurde infolge der Ostkolonisation durch eine 

deutsche Burganlage, verbunden mit einer deutschen Stadtgriindung, iiberpragt. Von 

dieser mittelalterlichen Burg haben sich der Bergfried und groEe Teile des Burggrabens 

bis auf den heutigen Tag erhalten und stellen ein eindrucksvolles Denkmal dar. Wegen 

der groEen Funddichte und der groEen Bedeutung wurde die Altstadt Zorbigs nebst der 

Burganlage von der Unteren Denkmalschutzbehorde, Landkreisverwaltung Bitterfeld, 

zum archaologischen Flachendenkmal erklart.

Die groEe Dichte an archaologischen Kulturdenkmalen im Raum Zorbig ist durch die 

siedlungsgeographische Situation zu erklaren. Zorbig liegt am Strengbach, dessen Was

ser einstmals auch den Burggraben speiste. Entlang des Strengbaches, der nordlich Zdr- 

bigs in die Fuhne miindet, ist von Quetzdblsdorf im Siiden liber Spbren und Zorbig eine 

extrem Starke Siedlungskonzentration in ur- und friihgeschichtlicher Zeit zu verzeich- 

nen. Nordlich von Zorbig verlauft in annahernd west-ostlicher Richtung die Fuhne. Die

ser FluE, der heute von seinem Quellbereich her sowohl nach Westen zur Saale, als auch 

nach Osten zur Mulde hin entwassert, bildete in der Vergangenheit ein kaum iiberwind- 

bares Sumpfgebiet. Der Bereich zwischen Zorbig und dem Stadtchen Radegast, Ldkr. 

Kothen, gait als weitgehend unpassierbar, bis im 17. Jh. ein befestigter Damm geschaffen 

wurde, auf welchem eine FahrstraEe, die heutige BundesstraEe 183, einen Fernhandels- 

weg erschloE. Somit lag Zorbig am Nordrand einer Siedlungskammer, welche von Nor

den her durch ein Sumpfgebiet geschiitzt war. Hinsichtlich der hohen Dichte an archao

logischen Kulturdenkmalen im Raume Zorbig darf aber auch der Hinweis auf den 

verhaltnismaEig guten Forschungsstand nicht fehlen. In der Zorbiger Burganlage befin- 

det sich ein Heimatmuseum, welches Kristallisationspunkt fur einen aktiven Heimatver- 

ein ist. Hier hatte bereits seit 1923 Otto Schmidt gewissenhaft Bodenaufschliisse kontrol-

4 Vgl. hierzu auch das Verzeichnis archaologischer Stand 1996. Dort ist die Stadt Zorbig mit 113

Kulturdenkmale fur den Landkreis Bitterfeld, archaologischen Kulturdenkmalen vertreten.
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Abb. i Zorbig, Ldkr. Bitterfeld.
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liert und archaologische Kulturdenkmale dokumentiert. Diese Tradition wurde durch 

den Heimatverein aufrecht erhalten. Die heutige Leiterin des Heimatmuseums, Frau Bri- 

gitta Weber, ist zugleich auch ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin.

3. Grabungsbedingungen

Die stete Zunahme des Schwerlastverkehrs auf der Bundesstrafie 183 fiihrte dazu, daft 

aufgrund der engen Ortsdurchfahrten in Radegast und Zorbig fiir die beiden Stadte Orts- 

umgehungen geschaffen werden sollten. Fiir die Ortsumgehung Zorbig wurden die 

Arbeiten im Sommer 1997 in Angriff genommen. Bereits im Vorfeld hatten die Pla- 

nungsunterlagen im Landesamt fiir Archaologie vorgelegen, und es zeigte sich, dab die 

kiinftige Trasse in unmittelbarer Nahe eines trapezoiden Grabenwerkes verlief, welches 

aus einem Luftbild bekannt war (Abb. 2). Leider liehen sich die Koordinaten des Luft- 

bildbefundes nicht so genau bestimmen, dab ein direkter Abgleich mit den Planungs- 

unterlagen der Ortsumgehung mbglich war. Nach gewissenhafter Priifung der Unterla- 

gen durfte die im LfA zustandige Mitarbeiterin, Manuela Sailer, davon ausgehen, daft 

das Grabenwerk durch die BaumafJnahme nicht beeintrachtigt wurde. Dennoch wurde 

vereinbart, daf> die Erdarbeiten sicherheitshalber durch eine fachkompetente Person 

kontrolliert werden sollten. Diese Aufgabe zu tibernehmen, erklarte sich dankenswerter 

Weise Frau Brigitta Weber bereit. Sie meldete am 25.06.1997, daft das aus dem Luftbild 

bekannte trapezfbrmige Grabenwerk mitten auf der Trasse zum Vorschein gekommen 

war. Die umgehend mit der bauausfiihrenden Firma und dem Strahenbauamt Witten

berg als Bauherrn gefiihrten Gesprache ergaben, dab der Bereich des Grabenwerkes ca. 

zwei Wochen lang von den Baumafmahmen ausgeklammert werden konnte, ohne dab
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Abb. 2 Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Luftbildaufnahme des Grabenwerkes.

es hierbei zu einer Verzbgerung des Gesamtbauablaufes kommen wiirde. So konnte am 

28.06.1997 mit der Dokumentation des Befundes begonnen werden. Von groEem Vorteil 

war hierbei, dab sich an den Arbeiten, die auch an den Wochenenden nicht ruhten, zahl- 

reiche ehrenamtliche Denkmalpfleger beteiligten. Auch konnten zeitweilig Kollegen 

vom LfA-Stiitzpunkt Ilberstedt, Ldkr. Bernburg, zur Hilfe kommen, so dab die Arbeiten 

teilweise mit einer groEen Mannschaft durchgefiihrt werden konnten. Das Heimatmu- 

seum Zorbig leistete logistische Unterstiitzung; auch die Bevolkerung Zorbigs nahm 

regen Anted, und Anwohner stellten das bei der sommerlichen Hitze fur die Ausgrabung 

unentbehrliche Wasser zur Verfiigung5. Nachdem ein Planum erstellt worden war, ergab 

sich folgendes Bild:

4. Befundlage

Soweit aus der Topographic ersichtlich, befand sich das Grabenwerk an der ehemals 

hbchsten Stelle im Gelande. Zwar ist die Agrarflache nbrdlich Zorbigs bis zur Fuhnenie- 

derung weitgehend flach, doch diirften einst kleine Gelandekuppen in den endglazial 

abgelagerten Kiesen und Sanden vorhanden gewesen sein. Durch die intensive landwirt- 

schaftliche Nutzung in der Neuzeit wurden diese aber weitgehend eingeebnet. Erkenm

5 Allen freiwilligen Helfern sei auf diesem Wege

gedankt.
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bar war die ehemalige Gelandekuppe, auf welcher das Grabenwerk lag, daran, dab in die- 

sem Bereich der ErosionsprozeE soweit vorangeschritten war, dab bei dem Abtrag des 

Ackerbodens hier schon der anstehende Kiessand erreicht wurde, wahrend auf der rest 

lichen Trasse noch Humus auflag. Bereits im Baggerplanum lieE sich das trapezoide Gra

benwerk gut erkennen, wenngleich die vollstandige Befundlage noch nicht eindeutig 

war. Innerhalb des Grabenwerkes, in seiner Nordostecke, lag ein groEer Findling, den 

der Bagger aus dem Boden gezogen hatte. Hier konnte erst im Laufe der Dokumenta- 

tionsarbeiten festgestellt werden, daE der Findling anscheinend in keinem anthropoge- 

nen Zusammenhang mit dem Grabenwerk stand, will man nicht davon ausgehen, daE er 

einstmals aufrecht stehend als eine Art Grabstein fungierte. Eine umlaufende Kenntlich- 

machung der Grabanlage mit aufrecht stehenden Findlingen darf jedoch ausgeschlossen 

werden, weil im Zuge der Ausgrabung eventuelle Ausbruchspuren der Findlinge zutage 

gekommen waren.

Nachdem im Bereich des Grabenwerkes und seiner Umgebung ein fachgerechtes Pla

num erstellt worden war, zeichneten sich sieben dunkelverfarbte Befunde im hellen 

anstehenden Boden ab, der aus Kiessand bestand. Zwei davon stellten sich bei der weite- 

ren Untersuchung als Humusreste und Pflugspuren heraus, so daE sie in den Gesamt- 

plan (Abb. 3) nicht aufgenommen wurden.

Bei Befund 1 handelte es sich um das erwahnte trapezoide Grabenwerk mit einer Lange 

von r 3,40 m und einer Breite von 8,20 bzw. 7,70 m. Der Graben selbst hatte sich in einer 

Breite von 0,60- 1,05 m und einer Tiefe von bis zu 0,60 m erhalten. Angesichts der Tat- 

sache, daE die Gelandekuppe der Erosion ausgesetzt war, darf man vermuten, daE der

Abb. 3 Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Gesamtplan des Grabenwerkes.
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j

|/ZI braungraue Grabenfullung

L\\l graubraune Sedimentschicht 

h . I gelber Kies

|| 11 gelbgrauer Sand mit braunen Ortsteinbandern

Abb. 4 Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Nordprofil des Grabenwerkes, Segment 27 und 28.

Graben urspriinglich eine deutlich grbEere Tiefe gehabt hatte. Seine Breite wird nicht 

wesentlich grower gewesen sein, da sich in den Profilen sehr steile Grabenwande, die zur 

leicht abgerundeten Sohle hin abfielen, zu erkennen gaben. Die Verfullung des Grabens 

zeigte sich homogen als graubrauner Humus. Allerdings lieE sich auf der Grabensohle 

umlaufend in alien Profilen (Abb. 4) eine hellgraue Sedimentschicht von bis zu 6 cm 

Machtigkeit erkennen, die sich abgelagert haben muE, als der Graben ftir lange Zeit 

offengestanden hatte. Weber (1993,9) fuhrt die hellgraue Banderschicht aus dem Gra- 

benwerk von GroEbrembach, Ldkr. Sommerda, auf das ZuflieEen von Wasser zuriick. Da 

der Zorbiger Graben in seiner gesamten Lange in alternierenden Segmenten geschnitten 

worden war, darf ausgeschlossen werden, daE sich ehemals Pfosten, z.B. im Sinne einer 

Palisadenreihe, im Graben befunden hatten. Diese waren beim Schneiden unweigerlich 

aufgefallen.

Im Inneren des Grabenwerkes, jedoch nicht exakt im Zentrum, sondern leicht nach 

Osten versetzt, zeichnete sich die rechteckige Grabgrube (Befund 7) der Zentralbestat- 

tung ab (Abb. 5). In dieser fand sich eine Hockerbestattung, die leider durch ein Wiihl- 

tier empfindlich gestbrt war. Deutlich lieE sich der Gang des Wiihltieres dort erkennen, 

wo ehemals der Kopf- er fehlte vbllig- im Osten gelegen hatte. Dem anatomischen Ver

band war jedoch zu entnehmen, daE es sich um einen rechtsseitigen Hocker handelte, so 

daE man nicht fehl geht anzunehmen, daE der Verstorbene mit Blickrichtung nach Nor

den bestattet worden war. Leider hatte das Wiihltier auch ein GefaE, welches neben dem 

Kopf des Toten deponiert worden war, vollstandig zerstort. Von diesem GefaE hatten 

sich nur einige Keramikknimel sowie ein 2 cm breites Bandhenkelfragment erhalten, so 

daE keine Aussage getroffen werden kann, um was fur einen GefaEtyp es sich gehandelt 

hat. Zu FiiEen des Toten fand sich eine Amphore (Abb. 6,1) der Baalberger Kultur. Eine 

hinter dem Riicken gelagerte Pfeilspitze aus Feuerstein (Abb. 6,2) stammt sicherlich von 

einem Pfeil, der als Beigabe mitgegeben worden war. Eine Reihe faust- bis kopfgroEer
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Abb. 5 Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Befund 7, Zentralbestattung.

Steine, die an der siidlichen Grabgrubenwand lagen, lassen vermuten, dab das Grab ehe- 

mals einen Grabeinbau besessen hatte. Leider liefien sich bei Befund 7 -anders als bei 

Befund 2- keine weiteren Spuren dieses Grabeinbaus feststellen. Zu bemerken ist eine 

abgebrochene Silexklinge (Abb. 6,3), die wahrend des vorsichtigen Abtrags in der Full 

erde des Grabes gefunden worden war, deren Zugehdrigkeit zur Bestattung zwar wahr- 

scheinlich, jedoch nicht gesichert ist. Denkbar ist, dab diese Klinge mit der Fiillerde in 

das Grab gelangte oder - eine Uberhugelung des Grabes vorausgesetzt- zu einer Nachbe- 

stattung gehbrt, die ehemals fiber oder neben der angetroffenen Zentralbestattung lag 

und zwischenzeitlich durch den Pflug zerstbrt wurde.

Aufierhalb des trapezoiden Grabenwerkes, ihm ca. 1 m bstlich vorgelagert, zeichnete 

sich im Planum mit der Befundnummer 2 eine weitere Grabgrube ab. In ihr fand sich 

ebenfalls eine Hockerbestattung, Kopf im Osten mit Blick nach Norden (Abb. 7). Eine am 

Fuf> des Skelettes stehende Henkelkanne (Abb. 8,1) datiert auch diese Bestattung in die 

Baalberger Kultur. Interessanterweise fanden sich hinter dem Riicken des Toten drei Si- 

lexpfeilspitzen (Abb. 8,2-4), analog zu der einzelnen Pfeilspitze in der Zentralbestat

tung. Die Vermutung, dafi bei Befund 2 nicht nur die Pfeilspitzen, sondern komplette 

Pfeile beigegeben worden waren, wird durch die Tatsache erhartet, dab einer der Pfeil
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Abb. 6 Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Befundy. i Keramik, 2.3 Silex. 1 M. 1:4, 2.3 M. 2.3.

spitzen Partikel einer schwarzen Masse, vermutlich Pech, anhaftet, die ehemals sicher- 

lich dazu gedient hatte, die Pfeilspitze mit dem Schaft zu verkleben. Bei der Anwesen- 

heit von drei Pfeilen im Grabe darf sicherlich auch die Frage aufgeworfen werden, ob der 

Tote vielleicht eine komplette Ausriistung - Bogen, Pfeile und Kocher - als Grabbeigabe 

erhalten hatte und daE sich von dieser Ausriistung nur die nichtorganischen Teile, nam- 

lich die Pfeilspitzen, erhalten haben. Allerdings muE deutlich darauf hingewiesen wer

den, daE von mbglichen organischen Teilen der Ausriistung keinerlei Spuren festgestellt 

werden konnten. Die Pfeilspitzen lagen im Abstand von jeweils ca. 0,20m voneinander 

entfernt entlang der siidlichen Grabbegrenzung, wo sich die Reste eines Grabeinbaues 

abzeichneten. Dieser Abstand der Pfeile zueinander ware dadurch zu erklaren, dab sie 

ehemals in einem Kocher steckten, der an der siidlichen Grabwand stand und dann nach 

dem Vergang des Kochers in verschiedene Richtungen auseinanderfielen. Natiirlich 

kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dab die Pfeile vollig unregelhaft in das 

Grab gelegt worden waren.

Der Vollstandigkeit halber seien an dieser Stelle auch fiinf anniihernd runde, murmel- 

artig wirkende Steine mit einem Durchmesser von ca. 1 cm erwahnt, die ebenfalls im 

Grab lagen. Ohne Zweifel treten derartige Steine oftmals in Kiessandboden auf, so daE 

damit zu rechnen ist, dab sie eine Laune der Natur darstellen, doch fiel wahrend der Aus- 

grabung auf, dab sie auf der Grabsohle dicht beieinander lagen.

Bislang singular im Fundspektrum der Baalberger Kultur ist ein ca. 1,5 cm langer, 

langlich-polygonaler, rosafarbener Fundgegenstand, der wahrend der Ausgrabung ge- 

borgen worden war. Obgleich er den Eindruck machte, geologischen Ursprunges zu sein, 

wirkte er in dem Grab doch als Fremdgegenstand und hob sich in Form, Farbe und Kon- 

sistenz von den anstehenden Kiessanden ab. Eine spater in der Restaurierungswerkstatt 

des Landesamtes fur Archaologie durchgefiihrte Analyse ergab, daft es sich bei diesem 

Fund um ein Stiickchen Rotocker handelte, das als Farbstoff diente. Ohne Zweifel wird 

dieses kleine Stuck nicht als Rest einer Rbtel- oder Ockerpackung bzw. -schiittung ange-
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Abb. 7 Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Befund 2, Hockerbestattung.

sehen werden durfen, wie diese bereits seit dem Palaolithikum im Totenkult bekannt 

sind. Vielmehr wird man auch daran denken miissen, daE es sich um eine Art Schminke- 

beigabe handeln kbnnte, mit welcher der Verstorbene zu Lebzeiten seinen Kbrper bema- 

len konnte.

Viel deutlicher als bei der Zentralbestattung lieE sich fur Befund 2 ein Grabeinbau 

nachweisen. Zu erkennen war dieser an einer dunklen Verfarbung, die parallel zu den 

Grabgrubenrandern verlief. Diese zeichnete sich im Norden nur schwach, im Siiden 

jedoch sehr deutlich ab. Ein Schnitt ergab, dah es sich bei dieser dunklen Verfarbung 

nicht um die Reste eines Grabchens handelte. Vielmehr dtirfte die Verfarbung durch das 

Aufliegen von Hblzern entstanden sein, die vermutlich ehemals eine hblzerne Grabkam- 

mer gebildet hatten. Holzsubstanz hatte sich jedoch im anstehenden Kiessand nicht 

erhalten. Auffallig ist eine Reihe von Steinen, die zur siidlichen Grabgrubenkante paral

lel angetroffen wurden. Da im iibrigen Bereich der Grabgrube keine derartigen Gerbll- 

steine lagen und die Parallelitat zur Siidseite des Grabes eindeutig ist, kann jeder Zufall 

ausgeschlossen werden, und es gibt keinen Grund, an der anthropogenen Genese der 

Steinsetzung zu zweifeln. Uber eine ahnliche Steinreihe wurde weiter oben ja bereits in 

Zusammenhang mit der Zentralbestattung berichtet. Die Steinsetzung in Befund 2 wies 

auf Hbhe des Riickens des Verstorbenen eine eingangsartige Lucke auf. Wofiir die Stein

setzung diente, konnte im Rahmen der Ausgrabung nicht ermittelt werden, doch er- 

scheint es wenig wahrscheinlich, dab es sich um ein konstruktives Element handelt. 

Wenn die Steine namlich konstruktive Elemente darstellten, so dtirfte man sie nicht nur 

auf der Siidseite des Grabes, sondern ebenso auf den anderen Seiten erwarten. Dort aber 

wurden keine Steine dokumentiert, und bei der gewissenhaften Weise, in der Befund 2
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Abb. 8 Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. 1-5 Befund 2, 6.7 Befund 5. 1, 6.7 Keramik, 2-5 Silex. 

1, 6.7 M. 1:4, 2-5 M. 2:3.
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ausgegraben wurde, darf auch mit Sicherheit ausgeschlossen werden, daE Steine verse- 

hentlich abgegraben warden. Warum sich die Steinsetzung auf die Siidseite des Grabes 

beschrankt, laEt sich gegenwartig nicht erklaren.

1,50 m vor der Siidostecke des trapezoiden Grabenwerkes zeigte sich mit der Befund- 

nummei5 eine annahernd runde Verfarbung mit einem Durchmesser von ca. i,6om. 

Auch bei diesem Befund handelte es sich um eine Grabgrube (Abb. 9). In ihr lag eine 

Hockerbestattung mit dem Kopf im Siiden, Blick nach Osten. Das Skelett wirkte voll- 

standig und es konnten wahrend der Ausgrabung keine Anomalien festgestellt werden. 

Erst die anthropologische Bearbeitung zeigte6, daE auEer dem beobachteten Skelett zu- 

satzlich noch der Armknochen eines Kindes vorhanden war. Da ein »uberzahliger« Kno- 

chen ohne Zweifel wahrend der Dokumentation aufgefallen ware, muE man davon aus- 

gehen, dab der Kinderknochen aus der Fiillerde der Grabgrube stammt. Mbglicherweise 

darf man hierin ein Indiz fur eine ehemalige Uberhiigelung der Bestattung sehen, in wel- 

che man Nachbestattungen - in diesem Faile ein Kindergrab- eingebracht hatte. Die 

Uberhiigelung wurde durch die langjahrige landwirtschaftliche Nutzung der Flache ein- 

geebnet7 und von der Kinderbestattung hatte sich nur der Armknochen erhalten. Un- 

mittelbar vor dem Brustkorb des erwachsenen Verstorbenen hatte man eine flache 

Schale und eine bauchige Tasse niedergestellt (Abb. 8,6-7). Weitere Beigaben fanden 

sich nicht. Die Tasse steht eindeutig in der Tradition der endneolithischen Becherkultu- 

ren, was beweist, dab es sich bei Befund 5 um eine Bestattung handelt, die deutlich jiin- 

ger anzusetzen ist als die Baalberger Grabanlage und somit eine Nachbestattung dar- 

stellt. Wenngleich die Tasse typologisch nicht eindeutig zuzuordnen ist, so spricht doch 

der Grabritus und die Beigabenkombination dafiir, die Bestattung in die friihe Aunjetit- 

zer Kultur zu datieren8 .

Befund Nr. 6 soli als letzter Erwahnung finden. Hierbei handelte es sich um eine im 

Planum runde Verfarbung von 0,80 m Durchmesser. Dem optischen Eindruck nach 

durfte man davon ausgehen, daE es sich bei Befund 6 um eine Siedlungsgrube handelt. 

Im Schnitt zeigte sich, daE die Grube durchaus anthropogenen Ursprungs war. Aller- 

dings hatte sie sich nur noch bis zu einer Tiefe von 0,30 m erhalten. AuEer einigen faust- 

bis kopfgroEen Steinen konnten keine Funde geborgen werden. Hinweise auf die ehe

malige Funktion der Grube fanden sich keine. Die Tatsache jedoch, daE auch das Umfeld 

des trapezoiden Grabenwerkes sorgfaltig nach Befunden abgesucht wurde, lassen Zwei

fel aufkommen, daE es sich bei Befund 6 um eine herkommliche Siedlungsgrube han

delte. Vorratsgruben, die in ur- und friihgeschichtlichen Siedlungen angelegt wurden, 

treten regelmaEig nicht singular auf. Auch werden diese Gruben, nachdem sie fur ihren 

urspriinglichen Bestimmungszweck nicht mehr bendtigt werden, mit Siedlungsabfallen 

verfiillt. Singulares Auftreten und Fundleere - mit Ausnahme der Steine- sowie das Feh- 

len jeglicher Siedlungsspuren im Umfeld des Grabenwerkes, sprechen dafiir, daE die 

Grube Befund 6 keine Siedlungsgrube darstellt. Da aber die Datierung der Grube vbllig

6 Siehe Beitrag Schafberg in diesem Band.

7 Man beachte auch die geringe erhaltene Grabtiefe 

von nur ca. 0,15 m.

8 Zu diesem Datierungsansatz siehe auch den Beitrag 

Schafberg in diesem Band. Auf die durchaus kom-

plizierten Verbindungen zwischen endneolithi

schen Becherkulturen, insbesondere Glocken 

becherkultur und Aunjetitzer Kultur im Mittel- 

deutschen Raum soli an dieser Stelle nicht einge- 

gangen werden.
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Abb. 9 Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Befund 5, Hockerbestattung.

im Unklaren liegt, soil an dieser Stelle keinesfalls daruber spekuliert werden, ob sie mbg- 

licherweise in einem Zusammenhang mit dem Totenritual steht. Andere Publikationen 

zu Befunden der Baalberger Kultur sprechen bei ahnlichen Gruben von Kultgruben. 

Aber auch an Kenotaphien ist gedacht worden (Mdbes 1983, 56).

Die Befunde3 und 4, die sich im Planum als polygonale Verfarbungen abgezeichnet 

hatten, entpuppten sich bei der weiteren Untersuchung als Humusreste. Daher wurden 

sie bei der Anfertigung des Gesamtplanes nicht aufgefiihrt.

5. Einordnung und Datierung der Baalberger Grabanlage

Die Eigentiimlichkeit, dab Bestattungen der Baalberger Kultur bisweilen trapezfbrmige 

Einhegungen haben, blieb lange Zeit wenig beachtet. Allerdings hatte schon Preub 

(1966,67) darauf aufmerksam gemacht, dab der bereits 1904 ausgegrabene Grabhiigel 

Pohlsberg in Latdorf, Ldkr. Bernburg (Hofer 1905), der wie der Schneiderberg in die Baah 

berger Kultur gehbrte, eine eindrucksvolle trapezfbrmige Steinsetzung enthielt. PreuE 

erkannte hierin die Ahnlichkeit zu den kujawischen Grabern und verwies auf die Verbin 

dungen zwischen der jungeren Baalberger Kultur und der Wiorek Stufe. Seither sind
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mehrere trapezfdrmige Grabenanlagen ausgegraben und verbffentlicht worden. In 

besonders starkem Mafie sind trapezoide Grabenanlagen jedoch durch die Erfolge der 

Luftbildarchaologie bekannt geworden. Systematische Befliegungen im Land Sachsen- 

Anhalt, die in der Vergangenheit nicht mdglich waren, haben zur Entdeckung zahlrei- 

cher Anlagen dieser Art gefuhrt9. Ohne Zweifel kbnnen Graber, die im Rahmen von Not- 

bergungen sichergestellt worden waren, ehemals auch von trapezoiden Graben umgeben 

gewesen sein, ohne daR aufgrund der Fundumstande das Grabenwerk beobachtet wer- 

den konnte. Allerdings spricht die grohe Zahl von Baalberger Grabern, die ohne Zu- 

sammenhang mit einem Grabenwerk gefunden wurden, dafiir, dab die Anlage eines 

trapezfdrmigen Grabens oder einer Stein- oder Elolzsetzung nicht zum alltaglichen Grab

branch der Baalberger Kultur gehorte.

Die jiingeren Forschungsergebnisse lassen die von PreuR 1966 vorsichtig angedeutete 

Gleichsetzung trapezfdrmiger Anlagen mit der jiingeren Phase der Baalberger Kultur 

-zumindest als generelles Phanomen -fragwiirdig erscheinen. Zwar hat Funke bei ihrer 

Zusammenstellung von Trapezanlagen feststellen mussen, dah bei diesen die Bestattun- 

gen der Nebenorientierungsgruppe iiberwogen, doch stellt sie fest, daf> »nur unter Vor- 

behalt von einer Zuweisung der Anlagen in den jiingeren Abschnitt der Baalberger Kul

tur auszugehen« sei (Funke2ooo, 100). Diese Einschatzung Funkes kann anhand der 

Zorbiger Anlage nur nachhaltig bestatigt werden. In der gleichen Arbeit hat die Autorin 

sich mit der Deutung der Grabenanlagen auseinandergesetzt. Deren Funktion im Toten- 

kult wird hierbei als weitgehend unstrittig angesehen, doch zeigen die Interpretationen 

und Rekonstruktionsvorschlage ein recht breites Spektrum. Hieriiber soil im Rahmen 

dieses Aufsatzes, der sein Hauptaugenmerk auf die Befund- und Materialvorlage richtet, 

nicht in ausfiihrlicher Form diskutiert werden (Funke2000,115 ff.). Offenkundig ergibt 

sich die Interpretationsbreite daraus, daft fiir die einzelnen Grabenwerke sehr unter- 

schiedliche Befundlagen erkannt und dokumentiert werden konnten. Fiir den Zorbiger 

Befund scheidet eine Totenhiitte, wie sie fiir verschiedene Anlagen angenommen wor

den war (Weber 1993), ebenso aus wie der einer Grabanlage aus Zwenkau, in welcher 

Palisaden gleichsam die Steine eines Megalithgrabes ersetzten und die in einer Rekon- 

struktion auf Taf. 58 der Arbeit Funkes dargestellt ist. Der Zorbiger Graben hat fiber 

einen langen Zeitraum offen gestanden und kam somit fiir die Aufnahme von Pfosten 

oder Schwellbalken nicht in Frage.

Angesichts der Tatsache, dah Graber der Baalberger Kultur sich regelmahig eher 

durch Beigabenarmut auszeichnen (Preuh 1966,37f.), diirfen die beiden Zorbiger Graber 

als verhaltnismahig reich ausgestattet bezeichnet werden. Zwar fehlen die aus Baalber

ger Zusammenhangen durchaus bekannten Beigaben aus Kupfer (Preufi 1958), doch 

hatte bereits Muller (1990,169) auf die Beobachtung hingewiesen, dab sich Kupferbeiga- 

ben in Baalberger Grabern auf Kinderbestattungen beschranken. Da in den Zorbiger Gra

bern erwachsene Individuen bestattet wurden, war mit Kupferbeigaben somit nicht zu 

rechnen. Dennoch ist die Grabausstattung durchaus respektabel. Die von PreuR bereits 

angemerkte diirftige Ausstattung Baalberger Graber wurde durch die jiingere Literatur

9 Eine Auflistung findet sich bei Funke 2000, Bd. 2. spektion in Sachsen-Anhalt von R. Schwarz in den

VgL auch die regelmaRigen Berichte zur Flugpro- Jahresschriften fiir Mitteldeutsche Vorgeschichte.
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im Grundsatz durchaus bestatigt. Coblenz (1976,27 ff.) wies mehrere vbllig beigabenlose 

Graber des von vielen Kulturen belegten Friedhofes von Zauschwitz, Ldkr. Borna, der 

Baalberger Kultur zu. Funke (2000, roo) legte eine statistische Auswertung von Keramik 

beigabenkombinationen aus Baalberger Grabern vor. Hierbei ist jedoch zu beriicksichti- 

gen, dab der Gegenstand ihrer Arbeit mehrere mit Trapezgraben umgebene -und somit 

aufwendig angelegte- Grabanlagen sind, in denen ohnehin die Verstorbenen einer 

sicherlich nicht armlichen Bevblkerungsgruppe zu vermuten sind, so dab mit einer 

gehobenen Grabausstattung zu rechnen ist.

Die Zentralbestattung, Befund7, verfugte ehemals uber zwei Gefabbeigaben, von de

nen sich nur die Amphore (Abb. 6,r) zu Filben des Toten erhalten hatte. Mit ihrer wenig 

profilierten Form darf diese Amphore nach der Chronologic von Preub (rp66, 77k) eher 

der alteren Stufe der Baalberger Kultur zugerechnet werden. Diese zeitliche Einschat- 

zung korrespondiert gut mit der Beobachtung, dab die Zdrbiger Zentralbestattung zur 

Hauptorientierungsgruppe gehbrt, die nach Preub den alteren Abschnitt der Baalberger 

Kultur reprasentiert10.

Das zweite Gefab hatte unmittelbar neben dem Kopf des Toten gestanden und war 

durch ein Wiihltier bis auf wenige Reste zerstbrt worden. Der erhaltene Bandhenkel 

weist jedoch darauf hin, dab es sich vermutlich um eine Kanne oder Tasse gehandelt 

haben wird. Zu dieser Ausstattung mit zwei Gefaben gesellte sich eine Feuersteinpfeil- 

spitze (Abb. 6,2). Diese hat ihre besten Parallelen in Grab II in der Dblauer Heide (Kauf- 

mann/Brbmme 1972, 43 Abb. 6) und Grab I von der Schalkenburg bei Quenstedt (Schrb- 

ter 1976, 229 b Abb. 2 f). Sie wurde auf Grabsohlenniveau in situ gefunden, so dab ihre 

Funktion als Grabbeigabe nicht bezweifelt werden kann. Auf die Problematik des Flint- 

abschlages und des Silexklingenfragmentes wurde weiter oben bereits eingegangen.

Auch die Bestattung aus Befund2 darf als verhaltnismabig reich angesehen werden. 

Zu ihren Filben war eine Baalberger Kanne (Abb. 8,1) deponiert worden. Auch sie hat 

wie die Amphore aus der Zentralbestattung eine bauchige Form. Da auch diese Bestat

tung zur Hauptorientierungsgruppe gehbrt, wird man sie dem alteren Abschnitt der 

Baalberger Kultur zurechnen durfen. Ein weiterer in dem Befund angetroffener Henkel 

(ohne Abb.) gehbrt ohne Zweifel zu einer Amphore. Fur diese gilt jedoch das gleiche wie 

fur den Flintabschlag und das Klingenfragment aus der Zentralbestattung, was bereits 

weiter oben erlautert wurde. Als seltenen Fund darf man jedoch die drei Pfeilspitzen 

(Abb. 8,2-4) aus Befund 2 bezeichnen. In ihrer annahernd gleichseitig triangularen Form 

haben sie in der Baalberger Kultur bislang keine Parallelen. Die Pechreste, die einer der 

Pfeilpitzen anhaften, lassen vermuten, dab die Pfeile geschaftet und zum tatsachlichen 

Gebrauch bestimmt waren, so dab sie keine symbolische Grabbeigabe darstellen. Der 

Abdruck eines Pfeilschaftes lieb sich in den Pechresten erkennen, die einer Pfeilspitze 

aus Grab II aus der Dblauer Heide anhafteten (Kaufmann/Brbmme 1972, 45 Abb. 6a).

10 Jiingere Arbeiten haben gezeigt, daft die Orientie- 

rung (Haupt- und Nebenorientierungsgruppe) der 

Toten in den Grabern vermutlich chronologisch 

zuverlassiger ist als die urspriinglich von Preufi 

1966 vorgelegte Unterscheidung in bauchige und 

profilierte Gefafie. Bereits Kaufmann und Bromine 

(1972, 55) wiesen aufgrund von Neufunden darauf 

hin, daK rundbauchige Ge fa lie vergesellschaftet 

mit profilierten Gefafien vorkommen. Dieser Auf- 

fassung schloft sich auch Preufi (1980, 21) an. In 

diesem Sinne auliert sich auch Beran (1993, 50).
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Ahnliche Pechreste fanden sich auch an der Pfeilspitze von der Schalkenburg bei Quen- 

stedt (Schrbter 1976, 230).

Erinnert sei an dieser Stelle auch an die fiinf murmelartigen Steine, die weiter oben 

bereits Erwahnung fanden. Fur sie fehlen Vergleichsfunde ebenso wie fur das im glei- 

chen Grab gefundene und ebenfalls bereits erwahnte Stiickchen Rotocker.

Weisen die Beigaben die Baalberger Bestattungen von Zorbig als relativ reich aus, so ist 

auch der Grabbau durchaus aufwendig. Wahrend, angemessen der regelmaEig auftreten 

den Hockerstellung, die Grabgruben in Baalberger Bestattungen (PreuE 1966,37) zumeist 

sehr klein angelegt wurden, diirfen die Zorbiger Grabgruben mit ihren Abmessungen von 

2,85 m x 1,85 m (Behind 2) bzw. 1,6 m x 0,90 m (Befund7) als eher groEziigig angesprochen 

werden. Funke (2000,99) machte bereits darauf aufmerksam, dab Grabgruben, die im 

Zusammenhang mit trapezfbrmigen Grabenanlagen auftreten, regelmaEig deutlich grbEere 

Abmessungen haben als solche, die nicht aus dem Umfeld von Trapezgraben stammen. In 

Zorbig ist die Beobachtung interessant, daE nicht die Zentralbestattung die grbEeren Aus- 

maEe hatte, sondern die ostlich des Grabenwerkes angelegte Grabgrube.

Weitere Indizien sprechen fur einen aufwendigen Grabbau. Diese zeigten sich 

besonders deutlich bei Befund2. Hier konnten die Verfarbungen eines - wie auch immer 

gearteten- hblzernen Grabeinbaus erkannt werden. Es ist auEerordentlich zu bedauern, 

daE der Zorbiger Friedhof ausgerechnet auf sandigem und kiesigem Untergrund angelegt 

wurde, so daE fur organische Substanzen schlechte Erhaltungsbedingungen vorhanden 

waren. In der gesamten naheren Umgebung stehen die kalkhaltigen mitteldeutschen 

Schwarzerdeboden an, die fiir organisches Material sehr gute Erhaltungsbedingungen 

bieten, so daE fiir die Konstruktion der Zorbiger Graber ohne Zweifel bessere Beobach- 

tungs- und Dokumentationsmbglichkeiten vorhanden gewesen waren. Wie aufwendig 

Holzkonstruktionen und Auskleidungen aus organischen Materialien bei Grabern der 

Baalberger Kultur sein kbnnen, zeigte die bereits 1923 von W. Gbtze durchgefiihrte Aus- 

grabung des Grabhiigels von PreuElitz, Ldkr. Bernburg (PreuE 1958,199ff.). Von Interesse 

am Grabbau des Befundes 2 ist auch die bereits erwahnte Reihe von Steinen, die an der 

Siidseite des Grabes parallel zu der Verfarbung der Holzkonstruktion verlief und in der 

eine Lucke eine Art Eingang anzudeuten schien. Die einzige direkte Parallele in der Baal

berger Kultur Mitteldeutschlands hierzu findet sich in der Zentralbestattung der Zorbi- 

ger Grabanlage, wo diese jedoch nicht so deutlich ausgepragt war und wo auch keine 

Reste eines Holzeinbaus im Grabe zu erkennen waren. Uber die Funktion dieser Stein- 

reihen herrscht Unklarheit. Angesichts eines soliden hblzernen Grabeinbaus kann man 

sich diese faust- bis kopfgroEen Steine nur schwerlich als konstruktive Elemente vorstel- 

len. Mbglicherweise sollten sie innerhalb einer aus Holz gefertigten Grabkammer einen 

Eingang symbolisieren, wie er aus der norddeutschen Megalithik de facto durchaus vor

handen ist.

6. Zusammenfassung

Im Sommer 1997 wurde in Zorbig, Ldkr. Bitterfeld, eine trapezfbrmige Grabenanlage der 

Baalberger Kultur ausgegraben. Innerhalb der Grabenanlage fand sich eine Zentralbe

stattung in rechter Hocklage mit Blick nach Norden. Dem Grabenwerk ostlich vorgela- 

gert war eine weitere Bestattung der Baalberger Kultur, ebenfalls als rechter Hocker mit
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Blick nach Norden sowie eine Bestattung der Aunjetitzer Kultur. Siidlich der Anlage 

fand sich eine Grube ohne Funde und Funktionszuweisung. Der Graben hatte ohne 

Zweifel liingere Zeit offen gestanden, ehemalige Pfostensetzungen kbnnen ausgeschlos- 

sen werden. Die Baalberger Bestattungen, die dem alteren Abschnitt dieser Zeitstufe 

zugerechnet werden kbnnen, weisen -angesichts der sonst ublichen Beigabenarmut 

Baalberger Graber - ein respektables Fundspektrum auf. Die Zentralbestattung war mit 

einer Amphore und einem weiteren Gefafi, das jedoch durch ein Wuhltier zerstbrt 

wurde, ausgestattet, sowie mit einer Silexpfeilspitze. Die Zugehbrigkeit eines Silexklin- 

genfragmentes zur Grabausstattung ist nicht gesichert. Der zweiten Baalberger Bestat

tung war eine Kanne beigegeben worden und drei Pfeilspitzen. Ferner fanden sich funf 

Steinkugeln und ein Stuckchen Rotocker. Beide Graber der Baalberger Kultur hatten 

ursprunglich Grabeinbauten, die aber aufgrund der schlechten Erhaltungsbedingungen 

im Kiessand nicht naher beschrieben werden kbnnen.

Katalog

Fo. Zorbig, Ldkr. Bitterfeld

Fu. Notgrabung 1997 beim Bau der 

Ortsumgehung Zorbig im Zuge der 

B183

Verbi. LfA

Bef. 1 Trapezfbrmige Grabenanlage, 

L. = 13,40m, B. = 8,2om/7,7om; 

erhaltene Grabenbreite = 0,60 m - 

1,05 m; Grabenwande steil abfal- 

lend zur flachen, stellenweise 

leicht abgerundeten Sohle; T. = bis 

zu 0,60 m; auf der Sohle hellgraue 

Sedimentschicht 0,04 m - 0,06 m.

Fg. 3 unverzierte Wandscherben; 

HK-Nr. 97:25881 und 97:25882.

Bef. 2 Korpergrab, L.2,85 m, B. = 1,85 m, 

erhaltene T. = 0,50 m; darin Hocker- 

bestattung, Kopf im Osten, Blick- 

richtung nach Norden; zu FiiEen 

des Skeletts Baalberger Kanne; hin- 

ter dem Riicken 3 Feuersteinpfeil- 

spitzen. Eine an der siidlichen 

Grabgrubenwand liegende Reihe 

faust- bis kopfgroher Steine spricht 

ebenso fiir einen ehemaligen Grab- 

einbau, wie eine auf der Grabsohle 

parallel zu den Wanden umlau- 

fende hellgraue Verfarbung, die 

vermutlich von vergangenem Holz 

herriihrt.

Fg. Menschliches Skelett (siehe Beitrag 

Schafberg), HK-Nr.97:25862a+b. 

Baalberger Kanne (Abb. 8,1) mit 

weichem Bauchumbruch und trich- 

terfbrmigem Hals, schwarzgrau. 

Auf dem Umbruch setzt ein mit 

3 Rillen verzierter Bandhenkel an, 

der 3,5 cm unterhalb der GefaE- 

miindung am Hals endet.

H. = 22cm, BDm. = 7cm, 

gDm. = 17 cm, MDm. = 10 cm, 

HK-Nr. 97:25876a; 1 Pfeilspitze 

(Abb. 8,2) aus grauem Silex, trian

gular, umlaufende Randretusche, 

L.= 1,6cm, HK-Nr.97:25864b;

1 Pfeilspitze (Abb. 8,4) aus grauem 

Silex, triangular, flachig retu- 

schiert, L. = 2,3 cm, HK-Nr. 

97:25864b; 1 Pfeilspitze (Abb. 8,3) 

aus braunem Silex, triangular mit 

leicht eingezogener Basis, umlau

fende Randretusche, L. = 2,3 cm, 

HK-Nr.97:25864b; Abschlag aus 

braunem Silex (Abb. 8,5), sichelfbr- 

mig, L. = 2,ocm, HK-Nr.97:25863;

geringe Menge Knochenkriimel 

aus der Fiillerde, HK-Nr. 97:25857;

2 zusammenfugbare Henkelfrag- 

mente, zu einer Amphore gehbrig, 

HK-Nr.97:25858+59; 5 vorge- 

schichtliche, untypische Keramik- 

scherben aus der Fiillerde; 5 rund-
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liche Steine, Dm. = ca. i cm, Bef. y.

HK-Nr.9y:25868; i Stuck Rot- 

ocker, polygonal, L.= ca. 1,5 cm, 

HK-Nr.97:25867-

Bef. 3 Entpuppte sich als Humusreste 

und Pflugspuren (im Gesamtplan, 

Abb. 3, nicht dargestellt).

Bef. 4 Entpuppte sich als Humusreste 

und Pflugspuren (im Gesamtplan, 

Abb. 3, nicht dargestellt).

Bef. 5 Korpergrab, rundlich, Dm. = 2 m, 

erhaltene T. = ca 0,15 m; darin 

Hockerbestattung, Kopf im Siiden, 

Blickrichtung nach Osten und 

ein Unterarmknochen eines

Kindes; vor dem Bauch des Skelet- Fg.

tes eine Schale und eine becherar-

tige Tasse.

Fg. menschliches Skelett und Unter

armknochen eines Kindes (siehe 

Beitrag Schafberg),

HK-Nr. 97:258743-^3; leicht bau- 

chige Tasse (Abb. 8,6) mit abgebro- 

chenem, unterrandstandigem 

Henkel, rotbraun bis schwarzgrau,

H. = 10,8 cm, BDm. = 7,2cm,

MDm. = 9,4cm, HK-Nr.97:2587i;

flache Schale (Abb. 8,7), schwarz

grau, H. = 5,3cm, BDm. = 13,6 cm, 

MDm.=20cm, HK-Nr.97:25872;

4 vorgeschichtliche, untypische 

Keramikscherben aus der Fullerde.

Bef. 6 annahernd runde Grube, ohne ein- 

deutige Funktionszuweisung, grau- 

braune Verfiillung, durchsetzt mit 

faust- bis kopfgrofien Steinen,

D. = 0,80 m, erhaltene T. = 0,30 m.

Fg. Fehlanzeige.

Korpergrab, L. = 1,60 m, B. = 0,90 m, 

erhaltene T. = o,38 m; darin 

Hockerbestattung, Kopf ehemals 

im Osten, jedoch durch Wiihltier 

vollstandig zerstbrt, Blickrichtung 

nach Norden; zu Fiifien des 

Skelettes Baalberger Amphore; 

zweites GefaR im Kopfbereich, 

jedoch durch Wiihltier bis auf 

wenige Keramikstiickchen, darun- 

ter ein Bandhenkel, zerstbrt; hinter 

dem Riicken 1 Feuersteinpfeil- 

spitze; Abschlag und abgebro- 

chene Klinge stammen aus der 

Fullerde. Eine an der siidlichen 

Grabgrubenwand liegende Reihe 

faust- bis kopfgrofier Steine spricht 

fur einen ehemaligen Grabeinbau. 

menschliches Skelett (siehe Beitrag 

Schafberg), HK-Nr.97:25879a;

Baalberger Amphore (Abb. 6,1) mit 

weichem Bauchumbruch, zwei 

Osenhenkeln auf der GefaEschul- 

ter und trichterfbrmigem Hals, 

schwarzgrau, H. = 19,4cm, 

BDm. = 6,6cm, Dm. = 17 cm, 

MDm.=9,2cm, HK-Nr.97:25861a;

1 Bandhenkelfragment und Kera- 

mikkrumel eines GefaRes, welches 

neben dem Kopf des Toten stand, 

HK-Nr. 97:25878; 1 Pfeilspitze 

(Abb. 6,2) aus grauem Silex, trian

gular, Randretusche an zwei Sei- 

ten, L. = 2,4cm, HK-Nr.97:25877; 

Klingenfragment (Abb.6,3) aus 

grauem Silex, Retuschen an den 

Seiten und der Spitze, erhaltene 

L. = 2,8cm, HK-Nr.97:25875.
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Summary

A burial place of the Baalberger Culture in Zorbig, District of Bitterfeld

In summer 1997 a trapezoidal ditched structure of the Baalberger Culture was excavated 

in Zorbig, District of Bitterfeld. A central burial was found within the ditched enclosure, 

the skeleton lay crouched on the right side, facing north. East of the ditch was another 

burial of the Baalberger Culture, also lying crouched on the right side, facing north, as 

well as a burial of the Aunjetitzer Culture. South of the enclosure was found a pit which 

contained no finds or evidence of function.The ditch had, without doubt, been open for 

an extended period, no former posts were found. The Baalberger burials, which can be 

attributed to the earlier phase of this period, display a respectable repertoire in view of 

the normal poverty of grave goods in Baalberger graves. The central burial was equipped 

with an amphora and another vessel, which however, was destroyed by a burrowing ani

mal, and a flint arrowhead. It remains uncertain if a flint blade fragment belongs to the 

grave assemblage. A jug and three arrowheads accompanied the second Baalberger 

burial. Further, five stone balls and a small piece of red ochre were found. Originally, 

both graves of the Baalberger Culture had grave fittings. These however cannot be more 

precisely described due to the poor preservation conditions in the gravel.
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