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Veroffentlichungen des Museums fiir Ur- und Friihgeschichte Potsdam. Bd. 23. Hrsg. von 

B. Gramsch. Berlin 1989. 222 Seiten, 48 Tafeln, 3 Beilagen.

Vorliegender Sammelband vereinigt zwblf Beitrage, vor allem zur Ur- und Friihgeschichte 

der brandenburgischen Bezirke, vom forschungsgeschichtlichen Beitrag (W. Coblenz: 100 

Jahre “Merkbuch, Alterthiimer aufzugraben und aufzubewahren”, S. 7-11) bis zur Arbeit 

uber eine Mittelalter-Ausgrabung (Chr. Plate: Die Stadtwiistung des 13. Jahrhunderts von 

Freyenstein, Kr. Wittstock, Bezirk Potsdam, S. 209-222).

Der Hauptteil des Bandes ist der Vorstellung neuer Forschungsergebnisse gewidmet. 

Dabei finden - in Uberblicksartikeln und Spezialbeitragen - auch die Nachbarwissenschaf- 

ten Beriicksichtigung: K. Kloss berichtet auf den S. 13-22 liber “Methodische Erfahrun- 

gen mit der Pollenanalyse auf archaologischen Ausgrabungen”. Im Vordergrund stehen 

Betrachtungen zur absoluten Pollenkonzentration anhand verschiedener Beispiele, die 

hinsichtlich wechselnder Sedimentationsgeschwindigkeit ausgewertet werden. “Pollen- 

analytische Sondierungen”, “Nichtbaumpollen-Diagramme” sowie “Urgeschichtliche und 

rezente Oberflachen-Pollenspektren” sind weitere Schwerpunkte der Darstellung.

J. Kernchen und B. Gramsch stellen “Mesolithische Netz- und Seilreste von Friesack, 

Bezirk Potsdam, und ihre Konservierung” vor (S. 23-27). Bemerkenswert ist das Auftreten 

eines geknoteten Netzes in der Zeit zwischen 7400 und 7200 v. Chr. (konventionelle 14C- 

Datierung). R. Zumpe berichtet liber “Bergung und Konservierung der Fundgegenstande 

aus organischen Materialien vom mesolithisch-neolithischen Moorfundplatz Friesack, Kr. 

Nauen” (S. 29-40). K. Wechler behandelt auf den Seiten 41-54 “Steinzeitliche Rotelgraber 

von Schopsdorf, Kr. Hoyerswerda”. Auf zwei Diinenfundplatzen slidlich der Ortslage 

wurden im Jahre 1983 fiinf Bestattungen geborgen. Die Knochen waren im kalkfreien 

Sandboden vergangen; Anhaltspunkte zur Orientierung der Toten konnten durch Auffin- 

dung von Zahnresten in zwei Grabern (Schopsdorf 14, Grab 1: West-Ost; Schopsdorf 2, 

Grab 2: Ost-West) und durch im 10 cm-Netz (Schopsdorf 14,1) bzw. entlang von Langs- 

und Querprofilen (Sch. 2,2) entnommene Phosphatproben erbracht werden: Gehen wir 

davon aus, dab die hbchsten Werte jeweils im Rumpfbereich gemessen wurden, ware 

Schopsdorf 2,3 Ost-West- und Schopsdorf 2,4 annahernd Siid-Nord ausgerichtet. Der 

Form der Grabgrube zufolge kbnnte letzterer Befund einem Hocker entstammen, fiir die 

anderen sind gestreckte Bestattungen anzunehmen. Rbtelfarbung und Flintbeigaben (vor 

allem Schragendklingen, ein Trapez) verweisen die Befunde ins (Spat-)Mesolithikum, 

worauf auch ein Radiocarbondatum (Bln 3214: 6270±100 conv. BP) von Holzkohlesplit- 

tern aus der Grabgrube Schopsdorf 14,1 deutet.

U. Heubner berichtet liber Gebrauchsspurenuntersuchungen an Flintgeraten aus diesen 

Grabern (S. 55-57). Schneiden von Pflanzen, Tierkbrperzerlegung und Holzbearbeitung 

seien nachweisbar.

L. Teichert legt auf den Seiten 59-73 die Resultate seiner Untersuchungen zu den erte- 

bollezeitlichen Tierknochen der Siedlungen Ralswiek-Augustenhof und Lietzow-Budde- 

lin dar. Haustierknochen sind nur in Gestalt von je vier Resten kleiner Hunde auf beiden 

Platzen sicher nachweisbar. Einige Bovidenreste konnten ins “Wildtier-Haustier-Uber- 

gangsfeld” eingeordnet werden. Zwei Schaf-/Ziegen-Molaren von Lietzow-Buddelin kbn-
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nen aufgrund der Fundumstande nicht eindeutig dem Mesolithikum zugeordnet werden, 

auch wenn ein solcher Befund angesichts nachweisbarer Beziehungen zum bereits “neoli- 

thisierten” unteren Odergebiet nicht uberraschen wiirde.

“Zur chronologischen Gliederung der Lausitzer Gruppe” nimmt D.-W. R. Buck Stellung 

(S. 75-95). Auf der Basis der weitgehend vollstandig ergrabenen Graberfelder von Tor- 

now, Kr. Calau, fur die auch anthropologische (Leichenbrand-)Untersuchungen vorliegen, 

werden mit Hilfe von Seriationsverfahren Entwicklungstendenzen von Keramik und Grab- 

brauch herausgearbeitet. Die von H. Grimm durchgefuhrten Altersbestimmungen anhand 

des Leichenbrandes fiihrten auch zu demographischen Uberlegungen.

S. Gustavs stellt “Werkabfalle eines germanischen Feinschmiedes von Klein Kdris, Kr. 

Kbnigs Wusterhausen” vor (S. 147-180). Einem spatkaiserzeitlichen Grubenhaus entstam- 

men zahlreiche Metallstiicke aus Silber, Bronze, Eisen (z. T. vergoldet), Tiegelfragmente 

und Feinwerkzeuge. Eindeutige Befunde, die fiir ein Werkstatthaus sprechen, waren 

jedoch nicht zu erbringen.

“Der SchloBberg in Cottbus” bildet den Gegenstand eines Aufsatzes von G. Wetzel 

(S. 181-207) mit Vorlage mittelslawischer bis friihdeutscher Funde und Befunde, wahrend 

Chr. Plate auf den Seiten 209-222 “Die Stadtwiistung des 13. Jahrhunderts von Freyen- 

stein, Kr. Wittstock, Bezirk Potsdam” beschreibt, die auBer zahlreichen Funden - Keramik 

und Metallgegenstanden - auch eindrucksvolle Befunde (aus Feldsteinen gebaute Keller) 

geliefert hat.

Die Publikation, ein Band einer alljahrlich erscheinenden Reihe, bezeugt die intensiven 

archaologischen Gelandearbeiten, wie sie in Brandenburg auch schon vor den politischen 

und wirtschaftlichen Veranderungen mit dem Herbst 1989 geleistet wurden, die die 

Bodendenkmalpfleger in den neuen deutschen Bundeslandern jetzt vor bislang unbekannte 

Aufgaben stellen.

Halle (Saale) Thomas Weber




