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Forschungsgeschichte

Der Bereich um die heutige Kiesgrube der Mitteldeutschen Baustoffe GmbH in Wedder

stedt ist eine der altesten bekannten archaologischen Fundstellen des Landkreises Qued

linburg. Schon im 19. Jh. kamen bei umfangreichen Planierungsarbeiten auf der Gelan- 

dekuppe zahlreiche Funde zutage, die jedoch im Stile der Zeit nicht wissenschaftlich 

dokumentiert wurden. Aus dem 19. und friihen 20. Jh. stammen auch die meisten Be- 

richte zu kimstlichen Hugelaufschiittungen im Bereich der Hochuferkante zwischen Dit

furt und Wedderstedt. Diese heute weitgehend iiberpragten Gelandedenkmale miissen 

als jungsteinzeitliche Grabhiigel angesprochen werden (wie die Stobenschanze und der 

Kreienkopp), die z.T. im Mittelalter und der friihen Neuzeit eine Umnutzung als Ver- 

sammlungs- oder Thingstatte erfuhren (GroEe 1939; Lorenz 1931). Auf dem Kreienkopp 

siidbstlich von Ditfurt konnten 1933 und 1989 zwei Steinkammergraber der Bernburger 

Kultur planmaEig untersucht werden (Schirwitz 1935; Beier 1984, 115; Muller 1994, 78 f.). 

Durch systematische Begehungen durch den ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger 

R. Schweigert in den i98oer Jahren kamen im Bereich der Kiesgrube bronze- und eisen- 

zeitliche Lesefunde zutage, welche eine Siedlungsstelle dieser Zeitstufen auf dem Ge- 

lande vermuten lieEen. 1991 wurden durch O. Kiirbis Notbergungen durchgefiihrt, die 

aufgrund des unkontrolliert fortschreitenden Sand- und Kiesabbaus auf dem Gelande 

notwendig wurden. Hierbei konnten zwei beigabenlose Bestattungen geborgen werden, 

welche zu einem umfangreicheren Graberfeld unbekannter Zeitstellung zu gehbren 

schienen. Es zeigten sich bei unsystematischen Begehungen der Kiesgrubenrander seit 

den ipboer Jahren immer wieder Befunde in der Abbaukante, die jedoch meist nicht 

dokumentiert werden konnten. Nach Aussagen langjahrig beschaftigter Baggerfahrer 

des Betriebes kamen bei Aushubarbeiten schon haufiger Bestattungen zum Vorschein, 

die jedoch nicht gemeldet wurden.

Die Lage der Fundstelle

Die Fundstelle, um die es in der nun folgenden Betrachtung geht, schlieEt sich nordbst- 

lich an die bestehende Kiesgrube an und befindet sich unmittelbar westlich der Kreis- 

straEe L 66. Sie liegt ca. 1 km siidwestlich des Ortseinganges von Wedderstedt auf dem 

sogenannten Hosickenberg (Abb. 1). Dieser ist eine von mehreren, in die Bodeaue vor-
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Fundstelle Wedderstedt (Ldkr. Quedlin
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Abb. 1 Fundstelle Wedderstedt, Ldkr. Quedlinburg. Kiesgrube Mitteldeutsche Baustoffe GmbH.

Fundstelle Ditfurt, Ldkr. Quedlinburg. Pfingstanger, spatkaiserzeitliches Brandgraberfeld.

Bekannte jungsteinzeitliche Hugelgraber.

Darstellung auf der Grundlage der Topographischen Karte 1:10 000. Vervielfaltigungserlaubnis erteilt durch 

das Landesamt fur Landesvermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt. Erlaubnisnummer: 

LVermG/V/033/2003.
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springenden Gelandekuppen auf dem Hochuferrand der Bode und wurde durch den 

Kiessandtagebau bereits weitgehend abgetragen. Auf diesen markanten Gelandekuppen 

zwischen Ditfurt und Wedderstedt sind jungsteinzeitliche Grabhiigelanlagen bekannt, 

von denen bis heute nur ein kleiner Teil ausgegraben worden ist. Das untersuchte Areal 

befindet sich am nordbstlichen Rand des 'alten’ Tagebaues auf der Hochflache, direkt an 

die L 66 grenzend. Siidwestlich schlieht die Grabung direkt an die alte Abbaukante an. 

Gegen Westen fallt das Gelande zur Aue sanft ab (Abb. 2).

Abb. 2 Grabungsflachen im Bereich der Kiesgrube Mitteldeutsche Baustoffe GmbH in Wedderstedt, 

Ldkr. Quedlinburg. M. 1:500. Eingetragen sind die spatkaiserzeitlichen Grabstellen.

Die Grabungen von 1996 und 2000/2001

Im Friihjahr 1996 fanden im Vorfeld der VerauRerung der Kiesgrube Wedderstedt Ab- 

bauarbeiten am Rande derselben statt. Durch das rechtzeitige Bekanntwerden der Tief- 

bauarbeiten am nordwestlichen Rand der Kiesgrube, die durch den ehrenamtlichen 

Beauftragten fur Bodendenkmalpflege, G. Bodtke, beobachtet wurden, war es mbglich,
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vor dem Abbau eine angemessene archaologische Untersuchung durchzufuhren. Im 

Zuge dieser Arbeiten wurde auf einer Flache von etwa 350 m2 ein Siedlungsplatz der 

vorrbmischen Eisenzeit dokumentiert (Abb. 2), der sich in Form von annahernd 40 

-wenig fundreichen- Siedlungsgruben erhalten hatte. Am Rande der Grabungsflache 

stieE man am verbindlich festgelegten letzten Grabungstag bei der Nachreinigung eines 

Profils auf Knochen menschlicher FiiEe sowie auf zwei vollstandig erhaltene TongefaEe, 

die -wie sich bei der Freilegung herausstellte- zu einer Beigaben fiihrenden Korperbe- 

stattung der spaten romischen Kaiserzeit (Refund 35/p6) gehbrten (Abb. 4-6).

Als sich im Herbst des Jahres 2000 die Erweiterung der Kiesgrube unter neuer Leitung 

(Mitteldeutsche Baustoffe GmbH) abzeichnete, wurden bstlich der 1996 untersuchten Fla

che zur Klarung der Befunddichte Suchschnitte angelegt, bei denen neben zahlreichen 

vorgeschichtlichen Siedlungsgruben auch eine Brandbestattung (Befundi/or) erfaEt 

wurde, die ebenfalls in die spate rbmische Kaiserzeit datiert werden konnte (Abb. 9,1-7).

Auf der Grundlage der Prospektionsergebnisse wurde es dem Grundeigentiimer in 

der im Februar 2001 erteilten Abbaugenehmigung gemaE Denkmalschutzgesetz zur 

Auflage gemacht, eine angemessene archaologische Untersuchung im Vorfeld der Ab- 

baumaEnahme zu veranlassen. Zwischen dem neuen Betreiber der Kiesgrube mid der 

Unteren Denkmalschutzbehorde des Landkreises Quedlinburg, welche die Grabungen 

durchfuhrte, wurde daher vereinbart, eine 3000 m2 groEe Flache planmaEig zwischen 

dem 01.06. und 31.07.2001 zu untersuchen (Abb. 2). Nach Freigabe der untersuchten Fla- 

chen fur den gewerblichen Abbau kam es im August/September 2001 zu ungenehmig- 

ten Bodenabtragen in einem ca. 400 m2 groEen Areal nordwestlich der ehemaligen Gra- 

bungsflachen. Die hierbei aufgedeckten (Rest-)Befunde 160-164 wurden Ende Septem

ber im Rahmen einer Notbergung seitens der Unteren Denkmalschutzbehorde des Land

kreises dokumentiert und das Fundmaterial geborgen.

Vorgeschichtliche Siedlungsreste und friihe Grabanlagen

In einer Zusammenschau zeigt sich im Bereich der 2000/2001 aufgedeckten Flachen 

von zusammen 3400 m2 das Bild einer friihbronze- bis jiingereisenzeitlichen Besiedlung 

am Hochuferrand der Bode, die sich in uber 150 gesicherten Befunden manifestiert.

Die Befunde setzen sich iiberwiegend aus Vorrats- und Materialentnahmegruben zu

sammen, die sekundar als Abfallgruben genutzt wurden. Die dokumentierten Pfostengru- 

ben in der Grabungsflache lassen sich keinen konkreten Baustrukturen zuordnen. Im 

nordbstlichen Teil der Untersuchungsflache reichten die Befunde deutlich tiefer in den 

anstehenden Boden als die nur noch sehr flachgriindig anstehenden Befunde im Siid- 

westen der Untersuchungsflache. Hier muE mit verstarkten Erosionsprozessen im Zu- 

sammenhang mit der jahrhundertelangen ackerbaulichen Nutzung der Flachen gerechnet 

werden. In diesem Bereich stehen auch die aufgedeckten spatkaiserzeitlichen Urnengraber 

sehr dicht unter der Oberflache an. Dies hat zur Folge, daE nur noch die GefaEunterteile 

mit wenigen Resten des darin behndlichen Leichenbrandes erhalten sind.

Das Fundmaterial weist in die friihe Bronzezeit bis in die jiingere Eisenzeit und kann 

der Aunjetitzer Kultur (17.-15. Jh. v. Chr.) sowie der Hausurnen- und Jastorfkultur 

(7.-5. Jh. v. Chr.) zugewiesen werden (Abb. 3). Charakteristische feinkeramische Funde 

sind selten vertreten, dagegen ist grobe Vorratskeramik in groEen Mengen geborgen
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Abb. 3 Wedderstedt, Ldkr. Quedlinburg, Kiesgrube Mitteldeutsche Baustoffe GmbH.

Bronzezeitliche GefaEe aus verschiedenen Befunden. 1-4 Keramik. M. 1:3.
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worden. Einige wenige bandkeramische Funde aus drei Befunden zeugen von einer 

schon jungsteinzeitlichen Besiedlung des Platzes.

Eine rechteckige Pflasterung aus sorgfaltig gesetzten, plattigen Kalksteinen auf einer 

Flache von i,6m x 3,1m (Behind 109) mit wenigen Resten von darauf verstreuten 

menschlichen Knochen (uberwiegend Rippen) ist als stark verpfliigter Rest eines ehema- 

ligen Kammergrabes anzusprechen. Solche jungsteinzeitlichen Grabanlagen finden sich 

haufiger auf der gesamten Hochuferkante zwischen Ditfurt und Wedderstedt.

Zwei annahernd komplette GefaRe (Abb. 3,3.4) fanden sich direkt auf dem Niveau von 

Planum r im Bereich einer ost-west-gerichteten, flachgriindigen Verfarbung (Befund6). 

Hier konnten im Bereich des Befundes keine Reste einer Bestattung mehr entdeckt wer- 

den, jedoch muR aufgrund der geringen Tiefe des Befundes mit einer starken Stbrung 

durch die ackerbauliche Bewirtschaftung der Flache gerechnet werden. Eventuell ist hier 

ein Grab der Aunjetitzer Kultur erfaRt worden.

Das spatkaiserzeitliche Graberfeld

Das spatkaiserzeitliche Graberfeld am Hosickenberg in Wedderstedt umfaRt derzeit 

zwei Kbrper- und drei Urnenbestattungen sowie ein Leichenbrandhaufchen (Abb. 2). Die 

erste Korperbestattung (Befund 35/96) fand sich 1996 am Grund einer annahernd recht- 

eckigen, etwa r m in den LbR eingetieften Grabgrube, die eine Lange von 2,50 m und eine 

Breite von 0,80 m besaR (Abb. 4). Sie zeichnete sich nur sehr schwach im Untergrund ab 

und war Nord-Siid orientiert mit einer leichten Abweichung nach Nordost. Das beige- 

setzte Individuum, das nach einer vorlaufigen anthropologischen Bestimmung als weib- 

lich und adult anzusprechen ist1, wurde in gestreckter Riickenlage angetroffen, wobei 

sich der Kopf im Norden befand und die Arme annahernd parallel zum Oberkorper 

lagen. Die Beigaben waren in zwei Gruppen zur Linken der Toten deponiert. Zu FiiRen 

der Verstorbenen standen zwei TongefaRe (Abb. 6,60.61), wahrend sich neben dem 

Oberarm ein Dreilagenkamm, ein Spinnwirtel, ein Knochengerat2, ein kleiner Feldstein 

sowie zwei weitere TongefaRe fanden (Abb. 60,62-66). Zumindest eines der TongefaRe 

(Abb. 6,64) war bereits in beschadigtem Zustand in das Grab gelangt3. Es lag auf dem 

Kopf, wahrend die anderen TongefaRe aufrecht auf der Sohle der Grabgrube standen. Im 

Bereich des Skelettes selbst stieR man auf Trachtbestandteile in situ; Hierzu gehbren 

zwei Bronzefibeln, die an den Schliisselbeinen der Toten lagen (Abb. 6,57-58), eine Kette 

aus etwa 60 Bernsteinperlen, die im Bereich der Halswirbel und des Brustkorbes ange

troffen wurden (Abb. 5; 6,47-56), sowie eine eiserne Gurtelschnalle, die sich auf dem 

Becken fand (Abb. 6,59). Gewebereste der Bekleidung haben sich am Nadelhalter und am 

Biigel der Bronzefibeln erhalten4.

1 Die Angaben gehen auf V. Dresely (Landesamt fur 

Archaologie Sachsen-Anhalt) zuriick, der die 

Bestattung unmittelbar nach ihrer Bergung 

bestimmt hat.

2 Vgl. dazu eine Flachshechel aus dem Grab 1156 

von Pritzier, das dem Horizont C des Graberfeldes 

zuzuordnen ist: Schuldt 1955, 98 Abb. 529.

3 Zur Beschreibung im Einzelnen s. u. ( Fundkata

log). Der Boden des genannten Gefafies war her-

ausgeschlagen. Bei dem zweiten Gefafi dieser Bei- 

gabengruppe (Abb. 6,63) fehlt der Rand, wobei 

nicht mit Sicherheit davon auszugehen ist, daft die 

Beschadigung intentionell erfolgt ist.

4 Die Textilreste sind noch nicht bestimmt. Die bis

lang bekannten spatkaiserzeitlichen Gewebereste 

zeigen nach Bender-Jorgensen 1988, 92 f.; 201 eine 

Tuch- oder Leinwandbindung aus Z/Z-gesponne- 

nem Garn.
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Abb. 4 Wedderstedt, Ldkr. Quedlin

burg, Kiesgrube Mitteldeutsche Bau- 

stoffe GmbH. Befund 35/96.

Korpergrab. M. 1:20.

Nach Ausweis der Funde ist die Bestattung in das spate 3. bzw. frtihe 4. nachchristli- 

che Jahrhundert zu datieren. Dies ergibt sich in erster Linie aus den bronzenen Arm- 

brustfibeln mit festem Nadelhalter (Almgren 1923, 86 f. Taf. 7 GruppeVI,2), die der 

Gruppe 152 nach Schulze zugeordnet werden konnen (Schulze 1977, 89 Taf. 11 Gruppe 

152 Form Iz Af 1a), sowie dem Dreilagenkamm vom Typ I Variante 1 nach Thomas (Tho

mas i960, 77 ff.; 120 Abb. 64), der eine eher selten vorkommende Form der Strichgrup- 

penverzierung auf der vorderen und riickwartigen Geweihplatte tragt5. Spinnwirtel und 

Giirtelschnalle sind chronologisch eher unempfindlich und finden in der Form allge- 

mein Parallelen in den Grabern der spaten romischen Kaiserzeit6. Auch die im Halsbe-

5 Zu den einzelnen Kammen vom Typ I Variante 1 

Motivgruppe C s. Thomas i960, 143 ft. Kat.-Nr. 11; 

Vi 21; 35; 49; 63; 7°; 74; 79; 9G 92; 95; 125; 129; 

162; 175; 180; 194; 201; 223; 261; 265; 278; 279; 

285; 293; 299; 311; 312; 314; 317; 321; 325; 332; 

333. Zur Verzierung des Kammes aus Wedder

stedt vgl. bes. Schach-Dorges 1970, 206 Taf. 91,3 

(Langen Jarchow); Matthes 1931, 23 Taf. 23 Abb.

141 (Dahlhausen I), bedingt auch Matthes 1931, 25 

Taf. 24 Abb. 1506; Kaufmann 1984, 78 Taf. 20,14 

(Wechmar); Fischer 1995, 40 Abb. 2 (Dahme).

6 Zum unregelma&g doppelkonischen Spinnwirtel 

mit eingedellter Unterseite vgl. u. a. Becker 1996, 

73 Taf 8,5 (Bilzingsleben); 92 Taf. 44,1.2 (Merse

burg); 101 Taf. 59,2 (Rofibach); 111 Taf. 84,4 (Wet- 

zendorf); 118 Taf. 92,4 (Brucken); Laser 1965, 26 

Taf. 1,7 (Latdorf); 28 Taf. 2,4 (Plomnitz); 51 Taf. 

5,4; 62 Taf. 8,29; 64 Taf. 10,42; 67 Taf. 13,59; 69 

Taf. 14,69; 73 Taf. 16,89; 77 Taf-19,114; 84 f. Taf. 

23,160.171; 86 Taf. 24,175 (Dessau-Grofikuhnau);

128 Taf. 28,5 (Gorzig); 166 Taf. 32,2 (Kothen). Zu 

den doppelkonischen Spinnwirteln s. zusammen-
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Abb. 5 Wedderstedt, Ldkr. Quedlinburg, Kiesgrube Mitteldeutsche Baustoffe GmbH. 

Befund 35/96. 1-46 Bernsteinperlen aus dem Korpergrab. M. 1:1.
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Abb. 6 Wedderstedt, Ldkr. Quedlinburg, Kiesgrube Mitteldeutsche Baustoffe GmbH.

Befund 35/96. 47-56 Bernstein; 57.58 Kupferlegierung; 59 Eisen; 60.61.63-65 Keramik; 62.66 Knochen 

und Geweih; 47-56 M. 1:1; 57-59.62.65.66 M. 1:2; 60.61 M. 1:4; 63.64 M. 1:3.
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reich geborgenen Perlen aus rotlichem baltischem Bernstein7 geben Typen wieder, die 

allgemein in den Grabern dieser Zeit gelaufig sind8. Sie sind ausnahmslos auf einer Dreh- 

bank hergestellt und sehr klein. Wenig ausgepragt und daher auch kaum genau zu datie- 

ren sind die beigegebenen Tongefafie. Dies gilt sowohl fur den einfachen Kumpf (Abb. 

6,6o)9, als auch fur die Schalenurne mit vergleichsweise weichem Profil (Abb. 6,61), die 

vor allem in den mitteldeutschen Grabern des spaten 3. und friihen 4. Jh. n. Chr. Paralle- 

len findet10. Das MiniaturgefaE (Abb. 6,63), welches einer Fundgruppe angehbrt, die in 

spatkaiserzeitlichen Grabern nicht allzu haufig begegnet (Becker 1999, 37), ist in der 

Formgebung ohne unmittelbare Parallele11. Das auf der Gefafischulter angebrachte, von 

horizontalen Rillen eingefahte Sparrenmuster ist dagegen im 3. und 4. Jh. n. Chr. gelau

fig12. Die Funde zeigen erwartungsgemah einen elbgermanischen Charakter. Dies gilt 

sowohl fur den Dreilagenkamm13, der ein gutes Vergleichsstiick in einem reich ausgestat- 

teten Grab bei Sternberg siidlich von Wismar besitzt14, als auch fur die Armbrustfibeln15,

fassend auch Meyer 1969, 4of.; Meyer 1976, 163k - 

Zu eingliedrigen Giirtelschnallen mit ovalem Rah- 

men, die bereits in der alteren romischen Kaiser- 

zeit begegnen vgl. Schuldt 1955, 71 Abb. 348-353; 

Schach-Dbrges 1970, 74; Madyda-Legutko 1986, 

61 ff. Uber den Querschnitt des Rahmens kbnnen 

beim Exemplar aus Wedderstedt auf Grund des 

stark korrodierten Zustandes keine Aussagen 

gemacht werden.

7 Die Bestimmung des Materials erfolgte durch 

C.-H. Wunderlich vom Landesamt fur Archaologie 

Sachsen-Anhalt in Halle (Saale).

8 Zu den gedrehten Bernsteinperlen siehe Tempel- 

mann-Maczynska 1985, 74ft. Taf. 16 bes. Typ Nr. 

429; 431; 435; 438f.; 440; 442. Zur Chronologic 

der Perlen, die in den genannten Typen uber weite 

Strecken der Romischen Kaiserzeit durchlaufen, 

vgl. Tempelmann-Maczynska 1985, 93 ff. Tab. 8.

9 Zum einfachen Kumpf vgl. u. a. Laser 1963, 337 f. 

Abb. 8b (Schonebeck); Laser 1965, 263 Taf. 

44,1.3-5 (Loitsche); Matthes 1931a, 9 ff. Taf. 3k 

(Kyritz); Schach-Dbrges 1970, 161 Taf. 2,3.4 

(Anklam); 213 Taf. 35,5 (Neu KaliR); 248 Taf. 61,7 

(Teterow); 255 Taf. 69,11 (Lenzen); Schulz 1953, 

15 Abb. 14 Taf. 4,3 (Leuna); 31 Abb. 66 Taf. 30,2 

(Leuna); Schulz 1952, 111 Abb. 20 Taf. 23,4 (Emers- 

leben); Schmidt 1982, 207 f. Abb. 20,1-3; 21,3 

(Merseburg-Siid); Schmidt 1965, 28of. Abb. 1,3 

(Kannawurf). Zum Auftauchen der Gefafiform in 

der 2. Halfte des 3. Jh. und zu deren Entwicklung s. 

zusammenfassend Meyer 1969, 25 k; Mildenber- 

ger 1970, 43 ff.; Becker 1996, 29 f.

10 Vgl. Laser 1965, 182 Taf. 37,26 (Wulfen); Becker 

1996, 115 Taf. 90,3 (Obhausen); Schmidt i960, 287 

f. Abb. 28a (GroKbadegast); Schmidt 1982, 189; 

203 Abb. 16 (Merseburg-Siid); Meyer 1971, 226 f. 

Abb. 130,5 (Dobrichau); Gaedtke-Eckardt 1991, 

166 Taf. 28/193 (Helmstedt). In der Form vgl. auch 

die auf der Schulter bzw. am Halsansatz verzierten 

Gefake: Becker 1996, 81 Taf. 20,1 (Dederstedt); 92 

Taf. 41,2 (Merseburg). Zur Entwicklung der Scha

lenurne s. ausfiihrlich Meyer 1976, 236ff.

11 Vgl. Brandt i960,80 Taf. 3,43b (Preetz). Das Grab 43 

befand sich in der Zone 1 des Graberfeldes, die 

von der Autorin (Brandt i960, 63) in das friihe 3. Jh.

n. Chr. datiert wird. In der Form vgl. dazu auch die 

nach Schuldt 1976, 25 im 4. und 5. Jh. gelaufigen 

Schalenurnen mit doppelkonischem Profil aus 

Perdbhl, die haufig eine lineare Verzierung auf der 

Schulter besitzen: s. dazu u. a. Schuldt 1976, 70 

Taf. 19/219; 82 Taf. 32/389.

12 Vgl. u. a. Matthes 1931a, 80 Taf. 43 Abb. 260 (Kuh- 

bier); 88 Taf. 60 Abb. 345 (Kuhbier); Schuldt 1955, 

208 Taf. 5,1 (Pritzier); Kaufmann 1984, 20 Taf. 3,3 

(Wechmar); Mildenberger 1970, 127 Taf. 27,15 

(Mattstedt); 133 Taf. 35,30 (Merseburg); 141

Taf. 41 D16 (Nebra); Becker 1996, 71 Taf. 1,5 (Bil

zingsleben); 108 Taf. 77,1 (Nebra); 111 Taf. 81,2 

(Wetzendorf); Becker 1999, 93 f. Taf. 14,5; 101 Taf. 

27,5 (Ichstedt); Schmidt i960, 282; 284 Abb. 25 

(Grofibadegast); Laser 1965, 47 Taf. 4,4 (Wolfen);

70 Taf. 14,73 (Dessau-GroEkiihnau); 81 Taf. 21,134 

(Dessau-Grokkiihnau); 180 Taf. 36,12 (Wulfen);

204 f. Taf. 39,5. 6 (Quedlinburg); 206 Taf. 40,11 

(Quedlinburg); Schuldt 1976, 73 Taf. 22/261; 83 

Taf. 33/396 (Perdbhl).

13 Die Verbreitung der Kamme vom Typ I ist nach 

Thomas i960, 95 Karte 5 sehr weitraumig und 

umfa&t elb- sowie nord- bzw. oder -weichselgerma- 

nische Gebiete.

14 Schach-Dbrges 1970, 206 Taf. 91,3 (Langen Jar

chow). Das Grab wird von der Autorin (Schach- 

Dbrges 1970, 65) insbesondere aufgrund des rbmi- 

schen Importgeschirrs in die Stufe C2 datiert.

15 Die wenigen bei Schulze 1977, 89 aufgefuhrten 

Stiicke der Gruppe 152 stammen aus dem nbrd- 

lichen Elbegebiet und dem mittleren Teil des elb

germanischen Bereiches, wobei die einzige aus 

Bronze bestehende Fibel dieser Gruppe aus Schaft- 

stadt bei Merseburg kommt.
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die auf dem Biigel eine vertikale Tremolierstichlinie16 und am FuE eine Kombination aus 

Facetten, Querstrichen sowie Randkerben zeigen. Beide Verzierungselemente gelten als 

charakteristisch fur das gesamte Elbegebiet17. Auch die Bernsteinperlen fiigen sich in 

diesen Rahmen und besitzen Vergleichbares in der unmittelbaren Umgebung18. Eine 

Ausnahme bildet lediglich das kleine BeigefaE mit dem herausgebrochenen Boden (Abb. 

6,64), das der Form und Facettierung am Rand nach zu urteilen aus dem Bereich der 

Przeworsk-Kultur stammt19. Es ist erkennbar alter als die iibrigen GefaEe aus diesem 

Fundzusammenhang und diirfte urspninglich wohl als aufgelesenes Altstiick aus der 

eisenzeitlichen Siedlung stammen, die sich in der unmittelbaren Umgebung des Graber- 

feldes befand20.

Die zweite Kbrperbestattung wurde in der Grabungskampagne 2001 (Befund 159/01) 

aufgedeckt (Abb. 7). Hier wurde eine Verfarbung angeschnitten, die von der westlichen 

Schnittkante iiberlagert wurde und somit nicht im Planum komplett aufgedeckt worden 

war. Beim Abtiefen dieses Befundes am letzten Grabungstag stieE man nur ca. 0,3 m 

unter rezentem Laufniveau auf menschliche Beckenknochen. Zur Aufdeckung der kom- 

pletten Grablege wurde der Grabungsschnitt im Westen - im Bereich des Befundes - um 

ca. 3 m2 erweitert. Diese Erweiterung fiihrte zur Aufdeckung eines nord-siid-ausgerichte- 

ten, wohl ehemals holzverschalten Grabes mit den Abmessungen von 1,95 m x 1,00 m. 

Im Norden standen stirnseitig drei BeigefaEe in situ: eine verzierte Schalenurne (Abb. 

8,12), ein sorgsam geglatteter und polierter FuEbecher (Abb. 8,13) und ein einfacher 

Kumpf (Abb. 8,14). Das auEerordentlich gut erhaltene Skelett einer erwachsenen Frau 

lag sekundar verlagert, aber noch im Sehnenverband, geknimmt und in verdrehter Hal- 

tung in der siidbstlichen Ecke der Grabkammer. Durch Bioturbation waren einige klei- 

nere Knochen der Finger und des Schulterbereiches verlagert und fanden sich in regello

ser Streuung auf dem Boden der Grabgrube verteilt. Ebenso regellos verteilt fanden sich 

uber ein Dutzend Perlen (vier kobaltblaue, opake Berlockperlen sowie eine Anzahl klei- 

ner glaserner Tbnnchenperlen und Bernsteinperlen unterschiedlicher Formgebung) im 

Brust- und Kopfbereich des Skelettes sowie im siidlichen Bodenbereich der Grabkammer 

verstreut (Abb. 8,1-11).

Offensichtlich ist hier ein Kammergrab aufgedeckt worden, welches kurz nach seiner 

Anlage eine Beraubung erfuhr. Dabei wurde die nach Fundlage noch nicht verweste Leiche

16 Zu den einzelnen Beispielen s. Schulze 1977, 152 

Karte 32; erganzend dazu s. Becker 1996, 83 Taf.

24,2 (Wormsleben); Becker 1999, 98 Taf. 25,4 (Ich

stedt); Schultze 1988, 149 Abb. 11,4 (Zedau). Eine 

Armbrustfibel mit entsprechender Biigelzier 

stammt aus dem Graberfeld am Schmockeberg 

von Quedlinburg: Laser 1965, 201 Taf. 41,4.

17 Schulze 1977, 152L Nach Schulze begegnet die 

Kombination aus Facetten, Querrillen und Rand

kerben im Mittelelbegebiet nur im 3. Jh., wahrend 

sie nordlich davon noch im 4. Jh. auftaucht. Auch 

Tremolierstichlinien fanden vor allem im 3. Jh. 

Verwendung (Schulze 1977, 138).

18 Schulz 1933, 7f. Taf.4,3-14 (Hafileben); Schulz 

1952, 106 Abb. 6 Taf. 15 (Emersleben); Schmidt

1958, 471 Abb. 4 (Nienburg); Schmidt 1982, 190;

206 Abb. 19 (Merseburg).

19 Vgl. u. a. Godtowski 1992, 74 Abb. 7,11; Becker 

1999, 104 Taf. 32,2 (Ichstedt); Sukalla, 1987, 225 f. 

Abb. 1 (Greuhen). Nach Godiowski 1992, 15 ent

stand in der Stufe A der Przeworsk-Kultur eine 

Enklave dieser Kultur im Mittelelbe-Saale-Gebiet, 

wobei die in den materiellen Hinterlassenschaften 

faftbaren Spuren nach der Stufe A2 wohl im Zuge 

eines Assimilatidnsprozesses allmahlich ver- 

schwanden.

20 Entsprechende Befunde sind aus Ichstedt bekannt. 

In den Grabern 10, 36 und 65 kamen Miniaturge- 

fafie und Klappern zutage, die nach Becker (1999, 

36 f.) in die friihe Eisenzeit gehdren. Eine Siedlung 

dieser Zeitstellung befindet sich in der Nahe des 

kaiserzeitlichen Graberfeldes.
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Abb. 7 Wedderstedt, 

Ldkr. Quedlinburg.

Kiesgrube Mitteldeutsche 

Baustoffe GmbH.

Befund 159/01. Beraubtes 

Korpergrab. M. 1:20.

(Sehnenverband!) der Frau sehr unsanft in eine Ecke der Kammer befbrdert, um an die 

Beigaben zu gelangen. Neben den noch in situ befindlichen GefaEen sind die verstreuten 

Perlen der einzige Hinweis auf die ehemals wohl weit iippigere Schmuckausstattung der 

Toten. Die Perlen miissen einem sehr viel umfangreicheren Collier zugerechnet werden, 

welches bei der Beraubung zerriE und nur teilweise von den Grabraubern erbeutet werden 

konnte. Die geborgenen Gias- und Bernsteinperlen sind unterschiedlichen Formengrup- 

pen zuzuordnen, von denen allerdings die vier erhaltenen kobaltblauen Berlockperlen 

den markantesten Hinweis zur Datierung der Grablege bieten (Abb. 8, 1-4). Solche Per

len wurden im zweiten Drittel des 4. Jh. in grbEeren Mengen in provinzialrbmischen 

Werkstatten hergestellt und in das Gebiet an der mittleren Saale, nach Westbohmen und 

in den alamannischen Raum importiert (Schach-Dbrges 1998, 82 mit Verbreitungskarte). 

Die sehr auffalligen Perlen wurden von den dortigen Tragerinnen gerne mit anderen
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Glasperlen kombiniert getragen21. Auch der etwas nachlassig geformte FuRbecher kann 

sein rbmisches Vorbild nicht verleugnen: Ein romischer Becher aus sog. »Firnisware« 

stand Modell fur das handgeformte Imitat, welches zeigt, dab sich die hier bestattete 

Germanin von den Erzeugnissen aus der rbmischen Welt durchaus angesprochen fiihlte 

und diese zur Representation ihres eigenen Status nutzte22.

Bei den in der Grabungskampagne 2000/2001 geborgenen Brandgrabern (Abb. 9) 

handelt es sich um drei Urnenbestattungen, die jeweils in einer sehr flachen Grube depo- 

niert worden waren, sowie um ein Leichenbrandhaufchen, das ohne erkennbare Verfar- 

bung und ohne weitere Beifunde dicht neben der im Jahr 2000 geborgenen Urne lag23. 

Die Bestattungen kamen jeweils unmittelbar unterhalb des Ackerhorizontes zutage.

Die bei der Prospektion im Jahr 2000 gefundene Urnenbestattung (Befund 1/01), die 

sich am nordwestlichen Ende des ca. 10 m neben der alten Abbaukante gelegenen ersten 

Suchschnittes fand, fiihrte offensichtlich mehrere, z.T. fragile Beigaben. Sie wurde 

daher en bloc geborgen und den Restauratoren des Landesamtes fur Archaologie Sach

sen-Anhalt in Halle (Saale) zur weiteren Bearbeitung iibergeben24. Innerhalb der Grab- 

grube befand sich auf der Gefafischulter eine eiserne SchloRfeder (Abb. 9,7) und unter 

dem Gefahboden ein aufrecht stehender, bronzener Nietkopf (Abb. 9,2). Innerhalb der 

Urne kamen vom Feuer verzogene Reste eines Dreilagenkammes (Abb. 9,5), ein eiserner 

Nagel (Abb. 9,1), Schmelzreste aus Bronze und Silber, Holzkohle, Urnenharz, Schnecken- 

hauser sowie botanische und andere organische Reste zutage25. Auch der beim Oberbo- 

denabtrag aus diesem Bereich geborgene tbnerne Spinnwirtel (Abb. 9,3) und eine Wan- 

dungsscherbe diirften zur Bestattung gehort und sich urspriinglich oben auf der mit 

Leichenbrand gefiillten Urne (Abb. 9,4) befunden haben. Der Leichenbrand besafi ein 

Gesamtgewicht von 997 g, er war sorgfaltig ausgelesen und stammt von einer im Alter 

zwischen 20 und 30 Jahren verstorbenen Frau26. Ihr Skelett ist im Leichenbrand gut 

reprasentiert, so dab eine Doppel- oder Teilbestattung auszuschliefien ist. Die Leichen- 

brandreste weisen einen unterschiedlichen Verbrennungsgrad auf, der in der Mehrheit 

bei der Stufe V (8oo-iooo°C) liegt, wobei die auf dem Boden der Urne befindlichen Lei- 

chenbrandfrakturen regelhaft dieser Stufe angehdren. Eine anatomische Schichtung 

innerhalb der Urne konnte nicht beobachtet werden. Bemerkenswert sind das Bruch- 

stiick einer Rippe sowie Leichenbrandfragmente vom Oberkorper der Bestatteten, an 

denen noch Schmelzkiigelchen hafteten. Mehrere Leichenbrandfrakturen wiesen Verfar- 

bungen auf, die auf Metall hindeuten.

Die Datierung dieser Urnenbestattung in die spate Rdmische Kaiserzeit ergibt sich 

aus der Urne selbst sowie aus der Wandungsscherbe und dem Dreilagenkamm, der ver- 

mutlich der Variante I nach Thomas angehdrt (Thomas i960, 77ff.; 120 Abb. 64) und ein 

Muster der Motivgruppe B tragt, das im Einzelnen jedoch nicht mehr zu rekonstruieren

21 Vgl. mit dem Grab 8 aus Gro&wirschleben (Ldkr. 24 Zur Urnenentleerung und den Ergebnissen der

Bernburg): Becker/Koiki 1995, 283. Rontgenuntersuchungen siehe Becker u. a. 2003,

22 Vgl. mit: Schulz 1952, 127; Teegen 2000, 97-102. i4off.

23 Das Leichenbrandhaufchen ist anthropologisch 25 Die Untersuchung der in der Urne geborgenen

noch nicht bestimmt. Zur Diskussion um die organischen Reste ist noch nicht abgeschlossen.

Begriffsbestimmung s. bes. Mildenberger 1970, 24. 26 Becker u. a. 2003, 140 ff.
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Abb. 8 Wedderstedt, Ldkr. Quedlinburg, Kiesgrube Mitteldeutsche Baustoffe GmbH. 

Befund 159/01. 1-9 Gias; 10.11 Bernstein; 12-14 Keramik. 1-11 M. 1:1; 12-14 M- 1:3.
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Abb. 9 Wedderstedt, Ldkr. Quedlinburg, Kiesgrube Mitteldeutsche Baustoffe GmbH.

Befunde 1 /or, 117/01; 138/01. 1.7 Eisen; 2 Kupferlegierung; 5 Geweih und Knochen; 3.4.6.8.9 Keramik. 

1-3.5-7 M. 1:2; 4.8.9 M. 1:3.
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ist27. Auch die SchloRfeder, die ebenso wie vermutlich die Nagel Teil eines hdlzernen 

Kastchens war28, findet Vergleichbares vor allem in dieser Zeit29. Weniger genau gilt dies 

auch fiir den Spinnwirtel, der dem aus dem Korpergrab geborgenen Exemplar weitge- 

hend entspricht. Eine genauere Datierung erlauben so lediglich die keramischen Funde, 

die in das entwickelte 3. Jh. n. Chr. weisen und sich ebenfalls gut in das elbgermanische 

Umfeld einfugen lassen30. Die beiden Urnengraber der Grabungskampagne 2001 (Re

fund 117, 138) waren stark gestbrt und bis auf die Urne selbst beigabenlos.

Das in Ansatzen erfafite spatkaiserzeitliche Graberfeld von Wedderstedt gehort chro- 

nologisch somit in den HaRleben-Leuna-Horizont, der sich in Mitteldeutschland mit dem 

Wiederaufkommen der Korperbestattung in der Stufe C2 manifestiert31 und die zu die

ser Zeit allein iibliche Brandbestattungssitte zu iiberlagern beginnt. Der Ubergang von 

der Brand- zur Korperbestattung zeigt sich im Mittelelbe-Saale-Gebiet nicht nur in den 

einzeln oder in kleineren Gruppen gelegenen, reich ausgestatteten Korpergrabern des 3. 

und friihen 4. Jh. n. Chr.32, sondern auch in solchen Graberfeldern, auf denen im 3. und 

friihen 4. Jh. gleichermaben Brand- und Korperbestattungen angelegt wurden33. Bei letz- 

teren geht die Forschung in der Regel davon aus, daf> die Korpergraber den Brandgra- 

bern zeitlich folgen34. Als Handicap bei der Bearbeitung der Graberfelder erweist sich die 

Tatsache, dab sie iiberwiegend alt gegraben, keinesfalls vollstandig untersucht und 

kaum angemessen vorgelegt sind. Dies gilt auch fiir das unmittelbare Umfeld der Nekro- 

pole von Wedderstedt, das sich nur fiber den von R. Laser bereits 1965 verfaRten Katalog

27 Thomas i960, 80 f. Abb. 28; 97 Karte 6; zu den im 

Katalog aufgefiihrten Beispielen s. Thomas i960, 

143 ft. Zur Verzierung des Kammes mit unter- 

schiedlich groben Kreisen s. erganzend auch 

Becker 1996, 92 Taf. 46,2 (Merseburg); 106 Taf.

71.4 (Nebra); 113 Taf. 89,3 (Wetzendorf); 106 Taf. 

68,9 (Nebra); Becker 1999, 94 Taf. 16,1; 102 Taf. 

28,1; 117 Taf. 56,1 (Ichstedt); Mildenberger 1970, 

94 Taf. 3Ad (Apolda); 115 Taf. 20,3if (Gro&om- 

stedt); 140 Taf. 39,7c (Nebra); 130 Taf. 31,14b 

(Merseburg); 135 Taf. 36,42b (Merseburg); Laser 

1965, 200 Taf. 38 (Badeborn).

28 Vgl. dazu u. a. die Befunde aus dem Graberfeld von 

Ichstedt: Becker 1999, 86 Taf. 2,4 (Grab 4); 86 Taf.

3.4 (Grab 5); 92 Taf. 10,7-11 (Grab 19); 93 Taf. 

13,1-7 (Grab 23); 97 f. Taf. 23, 4-10 (Grab 40); 111 

Taf. 46,1.2 (Grab 78).

29 Becker 1996, 106 Taf. 69,6 (Nebra); Mildenberger 

1970, 62 Taf. i9,2of (Grof>romstedt);i33 f. Taf. 34; 

29b; 36; 38b (Merseburg); 135 Taf. 38,5c (Nebra); 

Schmidt 1956, 207 f. Abb. 3 (Wildschiitz); Kauf

mann 1984, 27; 29 Taf. 6,1.2.11 (Wechmar).

Zu den Schlofifedern vom Typ Wetzendorf, die 

einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt in 

Mitteldeutschland besitzen, s. zuletzt Schuster 

1.999, 555 ff- Das Exemplar aus Wedderstedt 

gehort der Variante 1 mit vertikalem Ring an, die 

w. der Elbe vorkommt (Schuster 1999, 566). Das 

Vorkommen der Schlosser vom Typ Wetzendorf 

geht nach Schuster (1999, 569) mit dem Haf>- 

leben-Leuna-Horizont und den Stufen Cib sowie 

besonders C2 einher.

30 Zur Entwicklung der Schalenurne und den gangi- 

gen Verzierungsmustern, insbes. den horizontal 

umlaufenden Rillen und den in der Dreizahl ange- 

brachten Wulsten s. Mildenberger 1970, 38 f.; 41 

f.; Becker 1999, 34 f. In der Form vgl. in etwa auch 

Becker 1999, 93 f. Taf. 14,5 (Ichstedt); Becker 1996, 

113 Taf. 116,3 (Zeitz); Meyer 1976, 294 f. Abb. 170 

(Zwethau).

31 Zum HaRleben-Leuna-Horizont und zur sogenann- 

ten Mitteldeutschen Skelettgrabergruppe s. 

zusammenfassend Schulz 1933, 28 ff.; 47 f. Textaf. 

1; Schulz 1952, 115 ff.; 135 Abb. 31; Schluter 1970, 

117 ff. Zu diesem Zeithorizont s. auch Bemmann 

2000, 58 ff.

32 Schulz 1953, 34 ff. Abb. 67 mit einem Verzeichnis 

dieser Graber und einer Verbreitungskarte; ergan

zend s. dazu auch Schmidt 1956, 205 ff.; Schmidt 

1963, 494 f. Abb. 7.

33 Schmidt 1964, 331 mit einem Verzeichnis der 

Brandgraberfelder des 3-/4 Jh., in denen auch K6r- 

pergraber zutage kamen. Die Korpergraber gehb- 

ren dabei haufig nicht mehr zum eigentlichen 

HaRleben-Leuna-Horizont, sondern in das 5. Jh. n. 

Chr. (Niemberger Gruppe). Korpergraber des 3. 

und friihen 4. Jh. sind in den Brandgraberfeldern 

von Zauschwitz und Merseburg-Siid nachgewie- 

sen; vgl. Meyer 1969, 16; Schmidt 1982, 185 ff.

34 In diesem Sinne u. a. Schluter 1970, 118.
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zu den Brandgrabern des nordlichen Mitteldeutschlands erschlieEt, in welchem nur eine 

kleine Auswahl des geborgenen Fundmaterials abgebildet wird.

Das 1996 geborgene Kdrpergrab von Wedderstedt reicht in seiner Ausstattung bei 

weitem nicht an die reichen, in der Regel separat gelegenen Vertreter der mitteldeut- 

schen Skelettgrabergruppe heran. In der Ausstattungsqualitat entsprechendes findet 

sich jedoch im Graberfeld Merseburg-Siid, das Kdrper- wie Brandgraber in einer grbEe- 

ren Anzahl beinhaltete (Schmidt 1982,185 ff.). Die Deponierung der Beigaben und die 

Lage der Trachtbestandteile folgen annahernd den gleichen Regeln. Dies gilt fur das paa- 

rige Vorkommen von gleichartigen Fibeln im Bereich der Schliisselbeine35, das Vorhan- 

densein von Perlen im Bereich von Hals und Brustkorb36 sowie das Auftreten einer Giir- 

telschnalle im Beckenbereich37. Die Deponierung einer GefaEgruppe zu FtiEen der 

Bestattung38 ist ebenso gelaufig wie die Niederlegung eines Beigabenensembles neben 

dem Oberkorper39.

Die Brandbestattung (Befundi/01) zeigt ebenfalls eine eher durchschnittliche Aus

stattung, die dem in der Region iiblichen entspricht40. Urnenharz und Kammfragmente 

begegnen haufig in den spatkaiserzeitlichen Brandgrabern41. Auch Spinnwirtel und 

Kastchenbestandteile sind gelaufige Beigaben, die in der Regel in Frauengrabern auftre

ten42. Metallschmelzkiigelchen aus Bronze und Silber, die andeutungsweise erkennen 

lassen, daE sich bei der auf dem Scheiterhaufen verbrannten Toten auch wertvollere 

Gegenstande befunden haben, treten nach neueren Erkenntnissen auch in vielen ande- 

ren Brandgrabern auf43. Ferner ist die Deponierung von meist grdEeren Beigaben neben 

der Urne ebenfalls nicht ungewbhnlich44. Auch die Tatsache, daE die Urne auf einem 

Eisennagel mit bronzeplattiertem Kopf plaziert war, findet ihre Parallelen in der nahe- 

ren Umgebung45.

Die Korpergraber von Wedderstedt bestatigen einen im Vergleich relativ spaten 

Ubergang von der Brand- zur Korperbestattung im elbgermanisch gepragten Nordharz. 

Dieser vollzog sich in Thuringen bereits in der zweiten Halfte des 3. Jh. und erreichte,

35 VgL Schmidt 1982, 191 f. (Merseburg-Siid, Grab 

56); Schmidt 1956, 206 ff. (Wildschiitz); Bem- 

mann 2000, 60 (Derenburg).

36 Vgl. Schulz 1933, 15 f. Texttaf. 3,3 (Hakleben, Grab 

7); Schmidt 1982, 183; 189 (Merseburg-Siid, Gra

ber 2, 39, 41); Schmidt 1956, 206 ff. (Wildschiitz);

Schmidt 1964, 316 f.; 319 f.; 321 f. (Niemberg, Gra

ber 2, 10, 14).

37 Vgl. Schmidt 1982,188 (Merseburg-Siid, Grab 36); 

Schmidt 1964, 316 f.; 321 f. (Niemberg, Graber 2,14).

38 Vgl. Schulz 1933, 16 ff. Texttaf. 3,4 (Hafileben, 

Grab 9); Schulz 1952, 105; 109 (Emersleben, Grab 

1, 2); Schmidt 1982, 186 f. (Merseburg-Siid, Graber 

20, 28).

39 Vgl. Schulz 1933, 15 ff. (Hafileben, Graber 7, 9);

Schmidt 1982, 185; 187 f. (Merseburg-Siid, Graber

9, 27, 36,); Schmidt 1964, 316 (Niemberg, Grab 1).

40 Vgl. dazu insbes. die mehrfach zitierten Graberfel- 

der von Merseburg-Siid (Schmidt 1982) und Des- 

sau-Grofikiihnau (Laser 1965, 50 ff.).

41 Zum in der Haufigkeit regional variierenden Vor

kommen von Urnenharz in den Brandgrabern der

spaten rbmischen Kaiserzeit s. u. a. Schuldt 1955, 

94 ff.; Mildenberger 1970, 67 f.; Meyer 1976, 283 

ff.; Becker 1996, 43; Schach-Dbrges 1970, 126; 

Gaedtke-Eckardt 1991, 116 f.; Wunderlich 1999, 

211 ff.

42 Mildenberger 1970, 27; 62; Meyer 1976, 142; 165 

f.; Becker 1996, 35; 42; Schach-Dbrges 1970, 103.

43 Becker u. a. 2003.

44 Vgl. u. a. Schmidt i960, 257 (Grofibadegast, Grab 

1); Schmidt 1982, 179 (Merseburg-Siid, Grab 40); 

Becker 1999,13 Abb. 2 f.; 101 f. (Ichstedt, Grab 

51); Laser 1965, 32 (Preufilitz, Grab 4); 65 (Dessau- 

Grofikiihnau, Grab 43); 90 (Dessau-Grofikiihnau, 

Grab 198); 163 (Klietzen, Grab 2); Meyer 1969, 144 

(Zauschwitz, Grab 41).

45 Vgl. dazu u. a. Laser 1965, 26 (Latdorf, Grab 2). Die 

Urne war in dem genannten Fall auf drei Spinn- 

wirteln plaziert. Auch andere Beigaben befinden 

sich gelegentlich unter der Urne: s. dazu u. a. Laser 

1965, 32 (Preufilitz, Grab 4); Meyer 1969, 90 ff. 

(Zauschwitz, Grab 6).
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offenbar unter Aufnahme westlicher Einfliisse, allmahlich das Nordharzvorland46. Die 

bis dahin tiblichen Brandbestattungen kbnnen hier als regelhaft sehr flach eingetiefte 

Urnengraber oder Brandschiittungsgraber angesprochen werden. Die Korperbestattun- 

gen der HaEleben-Leuna-Gruppe setzten hier mit den Befunden 35/96 und 159/01 erst in 

der ersten Halfte des 4. Jh. ein. In der Qualitat und Auswahl der Beigaben gibt sich vor 

allem im Befund 159/01 eine sozial gehobenere Bevblkerungsschicht zu erkennen. Auf- 

grund der Beigabe eines Imitates rbmischer GefaEkeramik sowie direkt aus dem Reich 

importierter Gegenstande (Berlockperlen) demonstriert die in Wedderstedt in einem gut 

ausgestatteten Grab beigesetzte Dame eine enge Verbundenheit mit dem rbmischen Kul- 

turkreis und manifestiert damit ihren gesellschaftlichen Status. Auch fur die Uber- 

nahme der im Barbaricum bis dato uniiblichen Sitte der Korperbestattung waren provin- 

zialrbmische Einfliisse bestimmend, war sie doch bei den Rbmern seit dem friihen 4. Jh. 

n. Chr. die iibliche Bestattungsform (Schach Dorges 1998,87).

Die von Schmidt (Schmidt 1982,156f.; Becker/Koiki 1995, 280) geauEerte These, dab im 

nbrdlichen Mitteldeutschland Brand- wie auch Korperbestattungen bis weit in das 

4. Jh. hinein nebeneinander praktiziert wurden, laEt sich am vorliegenden Fundmaterial 

nicht verifizieren. Die chronologische Ansprache der drei bisher aufgedeckten Urnen ist 

nicht naher als allgemein in die Stufe C2 zu datieren (Becker 1996, 27 ff.; Becker/Koiki 1995, 

276). Ein langes Nebeneinander der beiden Bestattungsarten bis in das 5. und 6. Jh. hinein 

scheint aber fur das Nordharzgebiet nicht auEergewbnlich zu sein (Schneider 1983).

Grabraub

Die antike Beraubung des Kammergrabes 159/01 weist Charakteristika auf, wie sie beim 

nur wenige Kilometer entfernten, stark beraubten Deersheimer Graberfeld im Landkreis 

Halberstadt aus dem 5. und 6. Jh. nicht beobachtet werden konnten.

Aufgrund der nur sehr flachen Eintiefung des Grabes (ca. 0,3 m ab rezente Gelande- 

oberkante) konnte ein Beraubungsschacht nicht dokumentiert werden. Die Beraubung 

manifestierte sich allein an der unnatiirlichen und verdrehten Lage der Bestatteten in 

der siidbstlichen Ecke des Grabes. Dabei blieb die Leiche aber in anatomisch korrektem 

Verband, befand sich also noch nicht im Zustand fortgeschrittener Verwesung und Auf- 

losung des Sehnenverbandes, was als Indiz fiir eine sehr rasche Beraubung der Grablege 

gewertet werden muE. Voraussetzung fiir den gezielten Grabraub ist eine intime Kennt- 

nis des Bestattungsplatzes oder aber eine obertatige Kennzeichnung des Grabes. Letztere 

muE aufgrund der frischen Grablege mit nachgewiesener, sehr rascher Beraubung unbe- 

dingt angenommen werden. Ziel der Grabrauber war offenbar das persbnliche Eigentum 

der Toten, wie Schmuck, Trachtbestandteile und Statussymbole wie importierte Bunt- 

metall- und GlasgefaEe. Die urspriingliche Ausstattung der Toten in Befund 159/01 ist 

nicht bekannt, jedoch muE man hier mit einer ahnlich reichen Ausstattung rechnen, wie 

sie in anderen Korpergrabern der friihen HaEleben-Leuna-Gruppe im Mittelelbe-Saale- 

gebiet auftreten47. Ein Indiz dafiir geben die wenigen erhaltenen Perlen eines urspriing- 

lich wohl wesentlich umfangreicheren Colliers, die sich verstreut im Umfeld der Toten

46 Schulz 1952, 115ft.; Mildenberger 1970, 17 ff.; 47 Schulz 1933; Auch hier treten schon im 4. Jh. ver-

Schmidt 1961, 3; Laser 1965. einzelte Pliinderungen bei reichen Korpergrabern
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fanden. Die Kette ist offenbar bei der Beraubung zerrissen und einige Perlen sind dabei 

von den Pliinderern in der Grabkammer belassen worden. Es ist davon auszugehen, dab 

die Tote dariiber hinaus fiber ein Fibelpaar, einen beschlagenen Giirtel und diverse 

andere Schmuckstiicke verfiigt haben diirfte. Die am Kopfende deponierten Gefabe wur- 

den nicht angeriihrt und stellten fur die Grabrauber offensichtlich keinen besonderen 

Wert dar. Der Aufwand fur den in aller Heimlichkeit angelegten Schacht fur die Berau

bung der Grablege, nicht gerechnet die psychische Belastung der Plunderer bei dem 

recht riiden Umgang mit der verwesenden Leiche, muE in direktem Verhaltnis zu dem 

erwarteten Gewinn gestanden haben. Eine konkrete Abschatzung uber den Wert der 

geraubten Beigaben muB zwar unterbleiben, jedoch kann ein hoher materieller Gegen- 

wert sicher angenommen werden. Die von J. Schneider (Schneider 1983, 329) anhand 

des Graberfeldes von Deeresheim aufgestellte These einer von den Bestattenden selbst 

durchgefiihrten oder geduldeten Beraubung kann hier nicht gestiitzt werden. Vielmehr 

deuten die hier aufgezeigten Indizien, vor allem der sehr pietatlose Umgang mit der Lei

che, auf eine heimliche Beraubung durch Dritte, welche nicht aus der Gemeinschaft der 

Angehbrigen der Bestatteten stammen.

Bei einer zukiinftigen Erweiterung des bestehenden Kiessandtagebaues nach Osten 

Richtung Wedderstedt mub beriicksichtigt werden, dab damit ein mehrperiodiger, vor- 

geschichtlicher Siedlungsplatz sowie ein Graberfeld der spaten Kaiserzeit von iiberregio- 

naler Bedeutung fur das nbrdliche Vorharzgebiet zerstbrt werden. Alle Befunde auf der 

Gelandekuppe stehen durch Erosionsvorgange sehr flach, d. h. direkt unter der Acker- 

krume an und sind daher allein durch Befahrung mit schwerem Gerat stark gefahrdet. Es 

ist davon auszugehen, da£ der bisher ungestbrte Bereich zwischen den 1996 und 200r 

aufgedeckten Grabungsflachen eine weitaus grbfiere Zahl an Brand- und Korperbestat- 

tungen in sich birgt als bisher in toto dokumentiert werden konnte.

Katalog

Abb. 3

Befund 63/01 (Siedlungsgrube)

1 vollstandig erhaltenes Miniaturlampchen 

mit horizontal eingekniffenem Rand;

eiformiger, ungegliederter Kbrper mit fla- 

chem Standboden und leicht einbiegen- 

dem Rand; Dieser zeigt acht regelmaRige 

'Auszipfelungen', welche durch Finger- 

kniffe herausgearbeitet wurden. Handge- 

fertigt, mittelgrobe Sand- und Glimmer

magerung; Oberflache graubraun, 

uneben. Die GefaRinnenseite zeigt keine 

Schmauchspuren der ehemaligen Nut- 

zung. Dm. Boden 2,4 cm, H. 4,2 cm, Dm. 

Rand max. 5,2 cm.

Abb. 3

Befund 66/01 (Siedlungsgrube)

2 vollstandig erhaltenes MiniaturgefaR; 

eiformiger, ungegliederter Korper mit 

leicht einbiegendem, unregelmaEigem 

Rand; GefaEboden leicht aufgewdlbt 

(Omphalos); handgefertigt; feine Sand- 

und Glimmermagerung, Oberflache fleckig, 

braun bis grau, geglattet und poliert; im 

GefaRinneren Sinter; Dm. Boden

2,4 cm, H. 5,1 cm, Dm. Rand 6,0 cm.

Abb. 3

Befund 6/01 (Grablege?)

3 fragmentiertes, jedoch komplett rekon-
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struierbares GefaE mit schulterstandig- 57 

bandfbrmigem Henkel; doppelkonischer, 

mehrfach gegliederter GefaEkbrper mit 

abgesetzter Halszone und konisch ausla- 

dendem Rand; schmaler Standboden mit 

Omphalos; Der Ubergang von der GefaE- 

schulter zum Hals ist durch einen feinen, 

horizontal umlaufenden Wulst abgesetzt. 

Handgefertigte Ware; Oberflache sorgfal- 

tig geglattet und poliert, fleckig braun bis 

schwarzgrau; maEig hart gebrannt, feine 

Sandmagerung; starke Aufsinterungen auf 

GefaEoberflache; Dm. Boden 7,2 cm, 

H. 13,8 cm, Dm. Rand 13,8 cm.

4 fragmentiertes, rekonstruierbares GefaE 58 

mit einfachem, schulterstandig-bandfor- 

migem Henkel; doppelkonischer, mehr

fach gegliederter GefaEkbrper mit abge

setzter Halszone und ausladendem Rand; 

schmaler Standboden (Omphalos?); der 

Ubergang von der GefaEschulter zum 

Hals ist durch einen feinen, horizontal 

umlaufenden Wulst abgesetzt. Handge

fertigte Ware; Oberflache sorgfaltig 

geglattet und poliert, fleckig schwarzgrau; 

maEig hart gebrannt, feine bis mittel- 

grobe Sand- und Glimmermagerung; sehr 

starke Aufsinterungen auf Gefafioberfla- 

che; Dm. Boden nicht meEbar, H. ca. 16,8 

cm, Dm. Rand 15,6 cm.

Abb. 5 59

Be/ 35/96 (Korperbestattung)

1-46 gedrehte Perlen aus baltischem Bernstein;

Dm. o,7-1,0 cm; verschieden geformt, 60 

dabei iiberwiegend leicht facettiert und 

mit gewolbten Seiten versehen: 43 schei- 

benfbrmige, 4 flach doppelkonische, 

5 kegelfbrmige und 3 zylindrische Exem- 

plare sowie 1 tonnenfbrmiges Stuck.

Abb. 6 61

Be/ 35/96 (Korperbestattung)

47-56 gedrehte Perlen aus baltischem Bern

stein; Dm. o,7-1,0 cm; verschieden 

geformt, dabei iiberwiegend leicht facet

tiert und mit gewolbten Seiten versehen: 

10 scheibenfbrmige Exemplare. 

bronzene Armbrustfibel mit festem 

Nadelhalter; Spiralkonstruktion: breit 

und mit oberer Sehne; Biigel: bandfbrmig 

und hochgeschwungen, sich kaum zum 

FuE hin verjiingend, am Kopfende um die 

Spiralachse herumgebogen; FuE: leicht 

trapezfbrmig und nur unwesentlich kur- 

zer als der Biigel; Verzierung: vertikale 

Tremolierstichlinie auf dem Biigel; am 

Kopfende des Biigels jeweils zwei Querril- 

lenpaare, zwischen diesen zwei Randker- 

ben; am leicht facettierten FuE drei Quer- 

rillen sowie mehrere Randkerben; MaEe: 

L. 4,9 cm; B. Spirale 4,0 cm.

bronzene Armbrustfibel mit festem 

Nadelhalter; Spiralkonstruktion: breit 

und mit oberer Sehne; Biigel: bandfbrmig 

und hochgeschwungen, sich kaum zum 

FuE hin verjiingend, am Kopfende um die 

Spiralachse herum gebogen; FuE: leicht 

trapezfbrmig und nur unwesentlich kiir- 

zer als der Biigel; Verzierung: vertikale 

Tremolierstichlinie auf dem Biigel; am 

Kopfende des Biigel jeweils zwei Querril- 

lenpaare, zwischen diesen zwei Randker

ben; am leicht facettierten FuE drei Quer- 

rillen sowie mehrere Randkerben.

Gewebereste am Biigel, im Nadelhalter 

und an der Unterseite der Spiralkonstruk

tion; MaEe: L. 4,9 cm; B. Spirale 3,8 cm.

eiserne Giirtelschnalle; eingliedrig mit 

ovalem Rahmen, stark korrodiert;

MaEe: B. 2, 8 cm; L. 4 cm.

Kumpf mit Standboden und einziehendem 

Rand; grbEter Dm. im oberen GefaEdrittel; 

handgemacht und vollstandig erhalten; 

Ton: mittel- bis dunkelbraun, leicht fleckig; 

Oberflache geglattet; MaEe: H. 12,5 cm; 

Dm. Boden 10 cm; Dm. Rand: 13,5.

Schalenurne; unverziert, mit mafiig schar- 

fem Umbruch an der Schulter, weitmiin- 

dig und mit verdicktem Boden; grbEter 

Dm. im oberen GefaEdrittel; handgemacht 

und vollstandig erhalten; Ton: braun- 

schwarz, kaum fleckig; Oberflache geglat

tet; GefaEinneres versintert; MaEe: H. 10,5 

cm; Dm. Boden 8,0 cm; Dm. Rand 14,0 cm.
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62 Rippenknochen eines Rindes mit Abnut- 

zungsspuren und ohne klare Arbeitskan- 

ten; Mafe: L. 15, 4 cm; B. 2, 6 cm;

D. 0,6-0,8 cm.

63 kleines GefaE mit doppelkonischem Kbr- 

per und nach innen gewolbtem Boden, 

diinnwandig und vergleichsweise hart 

gebrannt; Ritzverzierung auf der GefaE- 

schulter aus zwei horizontal umlaufen- 

den Linienbandern mit dazwischen 

befindlichen Strichbiindeln, die zu Drei- 

ecken angeordnet sind; bis auf den weg- 

gebrochenen Rand vollstandig; an diesem 

stellenweise Nage- oder Feilspuren; Ton: 

grau; MaEe: erh. H. 5,8 cm; Dm. Boden 

2,5 cm; Dm. GefaEumbruch 8 cm.

64 kleiner Topf mit ausbiegendem, unregel- 

maEig facettiertem Rand; grbEter Dm. in 

der GefaEmitte; handgefertigt und bis auf 

den herausgebrochenen Boden vollstan

dig erhalten; Ton: rotbraun bis grau- 

braun, fleckig; an der Oberflache rissig 

und besonders im unteren Bereich mit 

Spuren von Sinter; MaEe: H. 7,5 cm; Dm. 

Boden 7,0 cm; Dm. Rand 7,0 cm.

65 unregelmaEig konischer Spinnwirtel mit 

eingedellter Unterseite; Ton: braun, leicht 

fleckig; MaEe: Dm. 4,3 cm; H. 2,5 cm.

66 Dreilagenkamm aus Geweih mit gerunde- 

ter Griffplatte und umlaufender Verzie- 

rung sowie 10 Bronzenieten; vollstandig 

erhalten; an mehreren Stellen gerissen 

und sich an den Randern leicht aufbie- 

gend; Verzierung bestehend aus einer 

doppelten Linie, welche die Nieten wel- 

lenfbrmig umflieEt und der AuEenkontur 

der Deckplatten folgt. MaEe:

B. 12,0 cm; H. 6,1 cm; L. Zahne 2,1 cm. 

ohne Abb.: FluEkiesel; rund geschliffen und 

faustgroE; unbearbeitet.

Abb. 8

Befund 159/01 (Korperbestattung)

1 Berlockperle aus Gias mit separat ange- 

setzter Ose, achterfbrmig, kobaltblau, 

transluzid; verschmolzene Endbereiche, 

zylindrisches Fadenloch; Dm. 1,1 cm.

2 Berlockperle aus Gias mit separat ange- 

setzter Ose, achterfbrmig, kobaltblau, 

transluzid; verschmolzene Endbereiche, 

zylindrisches Fadenloch; Dm. 1,1 cm.

3 Berlockperle aus Gias mit separat ange- 

setzter Ose, achterfbrmig, kobaltblau, 

transluzid; verschmolzene Endbereiche, 

zylindrisches Fadenloch; Dm. 1,0 cm.

4 Berlockperle aus Gias mit separat ange- 

setzter Ose, achterfbrmig, kobaltblau, 

transluzid; verschmolzene Endbereiche, 

zylindrisches Fadenloch; Dm. 1,0 cm.

5 Perle aus Gias, monochrom, polyedrisch, 

schwarzviolettultramarin-opak; max. 

Dm. 1,2 cm.

6 Perle aus opakem Gias, gedruckt-kugelig, 

polychrom rotbraun mit gelben Ein- 

schliissen, Oberflache stark angegriffen; 

Dm. 1,2 cm.

7 kleine zylindrische Perle aus Gias, mono

chrom blau, transluzid, zylindrisches 

Fadenloch, Endbereiche nach der Seg- 

mentierung verschmolzen; Dm. 0,5 cm.

8 kleine zylindrische Perle aus Gias, mono

chrom blau, transluzid, zylindrisches 

Fadenloch, Endbereiche nach der Seg- 

mentierung verschmolzen; Dm. 0,5 cm.

9 kleine zylindrische Perle aus Gias, mono

chrom blau, transluzid, zylindrisches 

Fadenloch, Endbereiche nach der Seg- 

mentierung verschmolzen; Dm. 0,5 cm.

10 diskusfbrmige Perle aus baltischem Bern

stein gedreht, rotbraun-opak, im Quer- 

schnitt flach-doppelkonisch; max.

Dm. 2,2 cm.

11 flach-tonnenfbrmige Perle aus baltischem 

Bernstein, rotbraun-opak; Dm 1,4 cm.

ohne Abb. sind die Fragmente mindestens 

dreier weiterer rotbraun-opaker Bern- 

steinperlen von diskusfbrmiger bis flach- 

tonnenfbrmiger Gestalt.
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12 fragmentierte, jedoch komplett rekon- 2

struierbare Schalenurne mit eingedelltem 

Boden (Omphalos); maEig ansteigendes, 

schwach gewdlbtes Unterteil, deutlicher 

Bauchumbruch, schwach einziehende, 

gerade Schulter und gerader, leicht 3

konisch auskragender Rand; am Halsan- 

satz ein umlaufendes Kerbband von zwei 

parallelen Rillen eingefaEt; handgefer-

tigt, maEig hart gebrannt, feine bis mittel- 

grobe Magerung; Oberflache geglattet, 

poliert, graubraun; H. 11,7 cm; Dm. 4

Boden 5,8 cm; Dm. Rand 15,3 cm.

13 vollstandig erhaltener FuEbecher (Imitat 

eines rbm. »Firnis«-Bechers der Form 

Niederbieber 33a); gedriickt-kugeliger 

GefaEkbrper mit deutlichem Bauchum

bruch; schmaler FuE mit schwachem 

Standring; zylinderfbrmig gerade aufstei- 

gender Hals mit gerade abgestrichenem 

Rand; als Dekor auf der GefaEschulter 

unregelmaEige, horizontal umlaufende 

Spiralrillen, dazwischen acht unregelma: 

Eige, senkrechte Stichgruppenreihen aus 

2-4 unregelmaEigen Einstichen; handge- 

fertigt, maEig hart gebrannt, feine bis 5 

mittelgrobe Magerung; Oberflache geglat

tet, poliert, fleckig braunbis grauschwarz;

Dm. Boden 5,5 cm, H. 13,5 cm, Dm. Rand 

6,9 cm.

14 vollstandig erhaltener, grober Kumpf; 

flacher Standboden, ungegliederter, 

eifbrmig ausbiegender GefaEkbrper mit 6 

schwach einbiegendem, unregelmaEigem 

Rand; handgefertigt, Oberflache uneben, 

fleckig-braun bis schwarzgrau; maEig

hart gebrannt, mittelgrobe Magerung mit 

Glimmeranteilen; Dm. Boden 7,7 cm, 

H. 11,1 cm, Dm. Rand 11,4 cm.

7 

Abb. 9

Befund 1/01 (Urnengrab)

1 Nagel mit rundem, halbprofiliertem Kopf; 

Eisen, geschmiedet und stark korrodiert, 

teilweise Brandpatinierung; Nagelstift im 

unteren Drittel rechtwinkelig umgebogen;

L. 3,2 cm, max. Dm. Kopf 1,4 cm.

fragmentierter Niet mit rundem, halbpro

filiertem Kopf; Kupferlegierung, gegos- 

sen, teilweise Brandpatinierung; Nietstift 

fehlt; L. 1,4 cm, max. Dm. Kopf 1,6 cm.

doppelkonischer Spinnwirtel mit einge- 

dellter Unterseite; handgeformter Ton, 

maEig hart gebrannt; Oberflache braun, 

geglattet, mittelgrobe Magerung; konische 

Lochung im Zentrum; H. 2,4 cm, B. 4 cm.

komplett erhaltene, jedoch zerscherbte 

Schalenurne mit geradem Standboden, 

gerade aufsteigendem Unterteil, hoch 

angesetztem, rundlichem Bauch-Schulter- 

Umbruch und geradem, zylindrisch auf

steigendem Hals; auf der Schulter vier 

umlaufende horizontale Kerbbander und 

drei regelmaEig verteilte, aus der Wan- 

dung herausgetriebene, senkrechte Griff- 

leisten; Oberflache fleckig grauschwarz, 

sorgfaltig geglattet und poliert; handge

fertigt, feine bis mittelgrobe Sandmage

rung; Dm. Boden 9,3 cm, H. 13,5 cm, 

Dm. Rand 21,3 cm.

Dreilagenkamm aus Geweih und Kno- 

chen; verziert mit konzentrischen Krei- 

sen unterschiedlicher GrbEe; vom Feuer 

verzogen und stark fragmentiert: 17 kleine 

Bruchstiicke und Reste von 4 eisernen Nie- 

ten; MaEe (rekonstruiert): L. ca. ro-L2 cm; 

H. (bis zum Zahnansatz) ca. 4,5 cm.

gedriickt-kugeliger Spinnwirtel (nach- 

traglich in der Umgebung des Bef. 1 ent- 

deckt); handgeformter Ton, maEig hart 

gebrannt; Oberflache graubraun, geglattet, 

mittelgrobe Magerung; konische Lochung 

im Zentrum; H. 3,0 cm, B. 3,6 cm.

Federbugel eines (Kasten-?)Schlosses; 

Eisen, geschmiedet und stark korrodiert; 

Der flache, vierkantige Arretierungsstift 

ist in einem Stuck aus dem Sicherungs- 

stift herausgearbeitet. Der Sicherungsstift 

ist umgeschlagen und bildet eine kopf- 

standige Ose. L. l6,4 cm, B. Stiftkbrper 

max. r,o cm.
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ohne Abb.:

- Reste des Leichenbrandes, ohne anthro 

pologische Auswertung,

- Urnenharz,

- Metallschmelzkiigelchen: 3 Kugeln aus 

Silber sowie 4 aus Bronze; Mafie: Dm. 

1,2-2, r cm; Gewicht: 0,0081-0,0428 g,

- Muscheln,

- Wandungsscherbe; verziert mit drei 

horizontal umlaufenden Bandern aus 

diagonalen Schraffuren; zwischen den 

Bandern eine einfache und eine doppelte 

Ritzlinie; am unteren Ende der Scherbe 

eine kreisfbrmige Delle; Ton: grau- 

schwarz; MaEe: erh. B. 5,1 cm, erh.

H. 4,9 cm.

Abb. 9

Befund 117/01 (Urnengrab)

8 stark fragmentierte Schalenurne; Stand- 

boden eingedellt (Omphalos), mafiig 

ansteigendes, schwach gewblhtes Unter- 

teil, deutlicher Bauchumbruch; auf GefaE- 

umbruch und Schulter ein vierzeiliges 

Sparrenmuster von einer Horizontalfur- 

che gerahmt; handgefertigte Ware; Ober- 

flache dunkelgrau, sorgfaltig geglattet 

und poliert; maEig hart gebrannt, feine 

bis mittelgrobe Sand- und Glimmermage

rung; Hohe und Randdurchmesser nicht 

rekonstruierbar; Dm. Boden 8,1 cm.

ohne Abb.: Reste des Leichenbrandes, ohne 

anthropologische Auswertung

Abb. 9

Befund ij8/oi(Urnengrab)

9 stark fragmentierte Schalenurne mit gera- 

dem Standboden; stark ausladendes 

Unterteil und kleiner Standboden; mar- 

kanter Bauchumbruch, darauf 3 Horizon- 

talfurchen mit dariiberliegenden waage- 

recht-umlaufenden Dellengruppen; 

handgefertigte Ware, Oberflache fleckig 

braun bis dunkelgrau, sorgfaltig geglat

tet; maEig hart gebrannt, mittelgrobe bis 

grobe Sand- und Steingrusmagerung; 

Hohe und Randdm. nicht rekonstruier

bar; Dm. Boden 9,9 cm.

ohne Abb.: Reste des Leichenbrandes, ohne 

anthropologische Auswertung

ohne Abb.

Befund 2/01 (Leichenbrandhaufchen)

keine Beigaben

Reste des Leichenbrandes, ohne anthro

pologische Auswertung

Summary

A bi-ritual cemetery of the late Roman period at Wedderstedt (Quedlinburg District)

The area around a modern gravel pit in Wedderstedt is one of the oldest known archaeo

logical sites in the District of Quedlinburg. Already in the 19th century numerous finds 

came to light during extensive levelling work on the hilltop. The site is located ca. 1 km 

southwest of Wedderstedt on the so-called Hosickenberg. This is one of several hilltops 

jutting into the Bode plain on the edge of the Bode terrace which has already been largely 

removed through opencast mining of gravelly sand. In the areas excavated between 1996 

and 2001 an Early Bronze to Early Iron Age settlement, represented by over 150 recorded 

features, was revealed on the Bode terrace. The area of the site's late Roman cemetery has 

so far exposed two inhumations and many cremations, some of which are buried in urns. 

The first of the two inhumations was found in 1996. The interred adult female individual 

is distinguished by an extensive assemblage of grave goods including in situ dress com

ponents of the late 3rd or early 4th century AD. An originally timber lined burial cham

ber contained the second inhumation burial of an adult woman. About a dozen beads
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were irregularly distributed in the area of the chest and head of the skeleton. Two vessels 

were also found in situ. Obviously this chamber grave had been robbed shortly after con

struction. The four surviving cobalt blue Berlock (pendant) beads provide the best indi

cation for dating the tomb: In the second half of the 4th century AD large quantities of 

such beads were imported from provincial Roman workshops. A somewhat carelessly 

formed footed beaker also cannot deny its Roman model. The inhumations from Wed

derstedt evidence a relatively late instance of inhumation practice in the otherwise domi

nant Elbe German cremation ritual of the north Harz.
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