
Zwischen Bode und Bockshornschanze

Vorbericht zu den Ausgrabungen igg8/gg im Bereich der

Wiistung Croft Orden in Quedlinburg

mit i Beilage

Oliver Schlegel und Kerstin Sonntag

Die mittelalterliche Wiistung GroE Orden, an der norddstlichen Peripherie Quedlinburgs, 

Ldkr. Quedlinburg, in der Niederung des in die Bode mundenden Bicklingsbaches gelegen, 

ist schon 811 unter dem Namen villa orda als Sitz der sachsischen Edlen Amalung und 

Hiddi erwahnt.1 Seit 1477, im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen der Stadt 

Quedlinburg mit der Abtissin Hedwig, ist der Ort urkundlich als wiist, d. h. verlassen und 

unbewohnt iiberliefert.2 Das plbtzliche Abbrechen der iiber 700 Jahre wahrenden Sied- 

lungsgeschichte des Ortes steht sicherlich im Zusammenhang mit der Entwicklung der 

nahegelegenen Stadt Quedlinburg, die in ihrem Mauerring den mittelalterlichen Men- 

schen Schutz vor den Unbillen des saeculums bot: Ein Klimaumschwung, die »kleine Eis- 

zeit« des Mittelalters, die eine groEe Agrarkrise, Verarmung weiter Teile der Landbevol- 

kerung und gewaltsame Auseinandersetzungen nach sich zog, land ihr schreckliches 

Finale in den Seuchenziigen des 14. Jh., die ganze Landstriche entvblkerten. Nahrungsmit- 

telknappheit, Armut, Pestepedemien, dramatischer Bevblkerungsriickgang und Krieg wa- 

ren dann auch primare Ursache filr die tausendfache Auflassung von landlichen Siedlun- 

gen im heutigen Sachsen-Anhalt, fiir dessen Schicksal hier Grok Orden stellvertretend 

herausgestellt werden soil.

Die Grabung

Vor geplanten Bebauungen im Bereich der Parzelle 13 im ausgewiesenen Gewerbegebiet 

Magdeburger StraEe wurden archaologische Voruntersuchungen des Baugeliindes not- 

wendig. Seit Mitte des 19. Jh. ist dieses nur etwa 1000m vor den Toren Quedlinburgs ge- 

legene Gebiet als Teilbereich der ehemaligen Dorfstelle GroE Orden bekannt. Die Lage im 

Gelande ist durch einen 1869 von G. Brecht auf Grundlage einer franzdsischen Flurver- 

messungskarte von i8ro erstellten Plan in etwa gesichert.3 Bei einem durch W. Hohmann 

1994 erstellten Vergleich mit topographischen Karten des ausgehenden 19. und 20. Jh. lie- 

Een sich die von Brecht kartierten Flur- und Hofgrenzen zum Teil mit der heutigen Topo-

1 Schulz/Grimm i960, S. 33 3 Brecht 1869

2 Erath 1764
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102 OLIVER SCHLEGEL/KERSTIN SONNTAG

Abb. i Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Lage von Parzelle 13.

Darstellung auf der Grundlage der Topographischen Karte 1150 000. Vervielfaltigungserlaubnis 

erteilt durch das Landesamt fur Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt.

Erlaubnisnummer LVermD/V/029/2002
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WUSTUNG GROSS ORDEN IN QUEDLINBURG IO3

graphie in Deckung bringen.4 Allerdings liegen weite Teile der archaologisch erfaEten 

mittelalterlichen Siedlungsstrukturen deutlich auEerhalb dieser Kartierungen von Brecht 

und Holtmann, so daE mit einem nach Nordosten weiter ausgedehnten Siedlungsareal 

von GroE Orden gerechnet werden muE.5

Der im Winter 1998/99 aufgedeckte Grabungsabschnitt umfaEt ein 1200m2 groEes 

Areal, direkt nbrdlich an der L 1066 Richtung Ditfurt gelegen (Abb. 1), welches bis auf 

den gewachsenen Boden abgetragen wurde. Hier konnten iiber neun Monate lang mit 16 

fiber ABM beschaftigten Grabungshelfern 163 Befunde des Hoch- und Spatmittelalters, 

der Eisenzeit und der Jungsteinzeit ergraben werden.

Topographic

Das Grabungsareal liegt an einem seicht gegen Nordwesten zum Bicklingsbach abfallen- 

den Hang (3% Gefalle) auf einer mittleren Hbhe von etwa 118 m iiNN (rezentes Laufni- 

veau). Das anstehende, eiszeitliche LbEpaket wird im oberen, nordwestlichen Hangab- 

schnitt von einer kolluvialen Schwarzerdedeckung nicht unter 0,5 m, im unteren, sudbst- 

lichen Abschnitt nicht unter 0,8 m uberlagert. Auf Abb. 4 (Profil im Bereich von Bef. 32) ist 

die natiirliche Schichtung des anstehenden Bodens zu erkennen: Danach liegt die Mach- 

tigkeit des brtlichen LbEauftrages bei knapp 2 m, welcher von einer Schwarzerdedeck- 

schicht von ca. 1 m bis zur heutigen Oberflache uberlagert wird. Unter dem LbE steht ab 

einer Tiefe von knapp 3 m unter dem rezenten Laufniveau eine mittelgrobe, statisch in

stabile Kiesschicht an (Bodekies).

Die mittelalterlichen Befunde hnden sich iiberwiegend im Schwarzerdebereich, was bei 

starker Bodenfeuchte und Trockenheit zu Problemen bei der Befunderkennung fiihrt. 

Altere Befunde der Eisenzeit und Linienbandkeramik sind dagegen iiberwiegend in den 

LbE eingetieft und heben sich vorziiglich vom anstehenden Erdreich ab. Um die Befund

erkennung im Schwarzerdehorizont zu optimieren, wurden die geputzten Plana iiber 

mehrere Tage der Witterung ungeschiitzt ausgesetzt: Wahrend des mehrmaligen natiir- 

lichen Austrocknens und erneuten Anfeuchten des Erdreiches iiber einen langeren Zeit- 

raum lieEen sich Farbveranderungen und Konsistenzunterschiede im Boden deutlich 

besser beobachten (Abb. 2). Uber die Wintermonate blieben Neuschnee und Raureif im 

Planum auf den Befunden langer liegen als auf dem umgebenden Schwarzerdeboden, da 

dort der Schnee aufgrund der dunkleren Fiirbung des Untergrundes und der damit verbun- 

denen hbheren Warmespeicherkapazitat des Bodens rascher abtaute. Bodenfrost fiihrte zu 

tiberraschend guten farblichen Kontrasten, da sich die Befunde dann grau vom schwarzen 

Untergrund abhoben.

Nach Anpassungen des Gesamtplanes an die Plane der Ausgrabung von 1993 bis 1995 

(W. Holtmann/M. Sailer, LfA) zeigt sich folgendes Bild: Die Schnittgrenzen beider Gra- 

bungskampagnen iiberlagern sich, so daE keine »blinden Zonen« in der Flachendokumen- 

tation zu erwarten sind. Dariiber hinaus laEt sich das Vermessungssystem der aktuellen

4 Sailer 1997, S.256-258, mit einer detaillierten

Darstellung der bisherigen Forschungsgeschichte 

in und um GroE Orden

5 vergleiche Fundstellenkartierung Abb. 1 in diesem 

Aufsatz und Kartierung der Ausdehnung der Sied- 

lungbei Sailer 1997, S. 258-259 (Abb. 2,3) und 

Holtmann 1996, S. 142 (Abb. 1)
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Grabung, welches mit dem MeEnetz der GroEgrabung 1993 bis 1995 parallelisiert wurde, 

paEgenau in das 1993/94 installierte Koordinatensystem einfiigen.

Abb. 2 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13. Ansicht des Gehbftkomplexes von 

Nordwesten in Pl. 2. Deutlich erkennbar im Vordergrund links und im Hintergrund rechts die Steinkeller 

(Bef. 11/15) sowie in der Bildmitte der Brunnen mit Werksteinschalung (Bef. 32).

Die Befunde

Im Bereich der etwa 1200m2 groEen Grabungsflache warden dicht gedrangte Baustruk- 

turen des hochmittelalterlichen Groh Orden angetroffen (Beilage, Abb. 2). Vereinzelte, 

z.T. sehr fundreiche neolithische, eisenzeitliche und kaiserzeitliche Befunde dokumen- 

tieren schon eine vorgeschichtliche Besiedlung dieses Platzes. Die neolithischen Befunde 

waren als kleinere Gruben und einige scheinbar regellose Pfostenlbcher im nbrdlichen 

Teil der Flache anzutreffen, die eisenzeitlichen Befunde eher im anschlieEenden mittle- 

ren und siidlichen Teil (Bef. 120, Abb.6.1-5). Die im mittleren und nbrdlichen Bereich 

sehr zahlreichen mittelalterlichen Baubefunde diinnen im Siidosten deutlich aus, so daE 

hier wohl die sildbstliche Peripherie des mittelalterlichen Siedlungsareals erfaEt worden 

ist. Weiter hangaufwarts, also siidlich der Magdeburger StraEe, ist somit in Zukunft kaum 

noch mit mittelalterlichen Baustrukturen zu rechnen. Die randliche Lage des erfaEten 

Siedlungsausschnittes wird auch durch die zahlreichen Grubenhauser unterstrichen, die 

mit den darin geborgenen Funden auf den vornehmlich handwerklich gepragten Charak-
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ter dieses Siedlungsbereiches verweisen.6 Die z.T. in den Hausern aufgefundenen insge- 

samt uber 500 kg Schmiedeschlacken sind als deutliche Hinweise auf ehemals ansassig® 

Schmiede zu verstehen. Dieses feuergefahrliche Handwerk wurde tiblicherweise an den 

Rand der Dbrfer verbannt, um die Brandgefahr durch iiberspringende Funken fiir die in 

Holzbauweise ausgefiihrten und mit organischen Dachdeckungen versehenen Wohnbau- 

ten gering zu halten. Insgesamt konnten 17 Grubenhauser dokumentiert werden, von de- 

nen 8 eine zweipfostige Dachkonstruktion und eine durchschnittliche GrbBe von nur 

2,5 m x 3,5 m aufwiesen. Bei den Grubenhausern ohne erkennbare Binnenstruktur ist eine 

Blockbohlenbauweise des Aufgehenden anzunehmen. Zweimal wurden sorgfal tig gesetzte 

Herdstellen mit verziegelten Herdplatten in der nordbstlichen Hausecke beobachtet.

Ein auBergewbhnlich groBes Grubenhaus von 4,5 m x 5,0 m in Sechspfostenbauweise 

offenbarte seine ehemalige Funktion als Webhiitte anhand der in ihr geborgenen Web- 

gewichtfragmente. Grundsatzlich konnten die groBflachigen Grubenhiiuser meist sicher 

als Webhiiuser angesprochen werden, wahrend die kleineren iiberwiegend anhand der 

in ihnen gefundenen Schlacken, Metal I und GuBreste als Schmieden zu deuten sind.

Ebenerdige Wohnbauten konnten nur indirekt liber erhaltene, ebenerdig angelegte 

Feuer- bzw. Herdstellen, steinverschalte Kellerfluchten und aufgefundene Ofenkacheln 

nachgewiesen werden. Offenbar waren die mittelalterlichen Wohnbauten nicht in Pfo- 

stenbauweise, sondern als Pfostenstanderbauten in Schwellbalkenbauweise errichtet, de- 

ren Baustrukturen sich in der Regel archaologisch nicht mehr nachweisen lassen. Es kann 

aufgrund der beiden benachbarten, L-fbrmig angelegten Kellerfluchten (Beilage, Bef. 11 

und 15; Abb.2 und 3) mit zwei dariiber errichteten, gleich ausgerichteten Fachwerkbau- 

ten gerechnet werden. Mindestens eines dieser Hauser verfugte liber einen Kachelofen, 

dessen sparliche Uberreste sich in Form von stark zerscherbten Topfkacheln regellos ver- 

streut in den obersten Fundschichten dieses Bereiches fanden (Abb. 5.4).7 In dem durch die 

beiden engstehenden Hauser gebildeten Hofbereich, der im Osten durch eine Palisaden- 

wand weiter abgegrenzt war, ist ein sorgfaltig mit Werksteinen gesetzter Brunnen nach

gewiesen, der die Wasserversorgung des Gehbftes sicherstellte (Abb. 2, 4). Die im oberen 

Bereich des Brunnenschachtes aufgefundene Keramik verweist auf eine Verflillung schon 

im 12. Jh. (Abb. 5.1). Die Keller der angrenzenden Wohnbauten wurden dagegen offen- 

sichtlich noch etwa 100 Jahre langer genutzt und erst im Laufe des 13. Jh. aufgegeben und 

verfiillt. Eine gleichzeitige Errichtung des Brunnens und der Kellerbauten ist aber auf

grund ihrer pragnanten Lage zueinander unbedingt anzunehmen. Das Gehbft mit Stein- 

kellern, gemauertem Brunnen und Kachelofenheizung erscheint vor dem Hintergrund 

seiner landlichen Umgebung als auffallend luxuribs. Gerade der zu dieser Zeit liblicher- 

weise nur in stadtischen Biirgerhausern anzutreffende Kachelofen ist Ausdruck des an- 

spruchsvollen Wohnens der Erbauer.8

6 Grubenhauser dienten im vorgeschichtlichen 

Westeuropa durchweg als Wirtschafts- und Vor- 

ratsraume. Fur den slawischen Siedlungsbereich 

sind Grubenhauser allerdings auch als Wohnhau- 

ser belegt: Donat 1970, S.261-262. Bis in die jiing- 

ste Vergangenheit zahlten Grubenhauser auf dem 

Balkan noch zum riblichen Baubestand in land

lichen Siedlungen: Haarnagel 1979 - Zimmer

mann 1992 mit zahlreichen Beispielen.

7 zusammenfassend zu den Kachelofen, Formen 

und Entwicklung im Mittelalter siehe: 

Dumitrache 1992 und Tauber 1986

8 Tauber 1986
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Abb. 3 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13. Steinkeller Befund 11 in Planum 3

Bisher einzigartig im Bereich der Wiistung Grob Orden ist der Nachweis von Parzel 

leneinteilungen und -begrenzungen in Form von schmalen, genau Nord-Siid- und Ost- 

West-orientierten Grabchen von max. 0,3 m Tiefe. Diese finden sich vor allem in unmittel- 

barer Nachbarschaft zu Grubenhausern und binden z.T. an diese an. Die chronologische 

Parallelitat zu den Grubenbauten ist durch beigefundene Keramik gesichert.9 Die Grab

chen scheinen zwei Funktionen zu erfullen: Zum einen grenzen sie planmafiig errichtete 

Streifenparzellen von knapp 5 m breite voneinander ab und stellen zum anderen eine 

Drainage fur das von den Dachern der Grubenhauser ablaufende Regenwasser dar. Eine 

Parzellierung ist auch fur weitere, zum groEen Teil schon ergrabene Siedlungsflachen an- 

zunehmen, wurde jedoch nicht beobachtet, da dort die Schwarzerde meist komplett ab- 

geschoben worden ist und somit eine Dokumentation der Baubefunde erst auf Ldbni- 

veau stattgefunden hat.10

Befundfreie Zonen zwischen der dichten Grubenhausbebauung kbnnen als Wegefuh- 

rungen angesprochen werden (Beilage, Bereich zwischen Bef.22/23 und 5> 8; 37 sowie zwi

schen Bef.86, 88, 105 und 13, 33), welche z.T. sogar von den Parzellengrabchen flankiert 

werden.

Ein in Feldsteinen gesetzter Brunnen (Beilage, Bef. 79) stand ab ca. 1,5 m unter dem re- 

zenten Laufniveau an. In die tibergroEe Baugrube des Brunnens miindet von Osten eine

9 Eine Deutung der flachen Grabchen als Spuren 

neuzeitlichen Tiefpflugens scheidet nach Ansicht 

der Verfasser aus, da die Grabchen mittelalterli- 

che Befunde respektieren, d. h. niemals schneiden. 

Mehrmals konnte beobachtet werden, dafi die 

Grabchen genau an den Eckbereichen der Gruben

bauten anbinden.

10 Schmidt/Schiffer 1983-vergleiche mi l Abb.4bei

Sailer 1997, S.260
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Abb. 4 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13.

Profil des Brunnens Bef. 32 mit Werksteinschalung. M. 140
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grabenartige, ehemals holzverschalte Rampe (Beilage, Bef. 76). Der im 12. Jh. verfullte Bran

nen war nach Befundlage nicht bis auf Laufniveau aufgemauert, sondern war in eine 5 m 

x 6 m messende und ca. 1 m tief eingegrabene Grube eingebaut, die man fiber den rampen- 

artigen Zugang von Osten betreten konnte. Ein ganz ahnlicher Baubefund, allerding alte- 

rer Zeitstellung, liegt von der kaiserzeitlichen Siedlung Flbgeln-Eekhbltjen (Niedersach- 

sen) vor.11

Ein mehrmals beobachtetes Phanomen waren die z.T. sorgsam abgetragenen Mauer- 

steine im Bereich der gemauerten Keller und der Brunnenschalungen (Abb. 4). Die in den 

Ausbruchsgruben geborgenen harten Grauwaren lassen auf einen gezielten Steinraub der 

offenliegenden Bauten der Siedlung durch Anwohner des nahegelegenen Quedlinburg 

im 14. Jh. schlieEen.

In Bef. 75 konnte das komplette Skelett eines Pferdes dokumentiert werden, welches 

wohl noch im Sehnenverband in die Grube gelangte, dort jedoch in einer stark verdreh- 

ten Lage eingebettet wurde: Vorderkbrper und Hals des Tieres sind um r8o° abgeknickt 

zum Hinterkbrper deponiert worden. Beigaben fanden sich keine.

Die Funde

Das Fundspektrum der Grabungsstelle ist auf den Abb. 5-10 exemplarisch wiedergege- 

ben. Der vorgeschichtliche Fundstoff nimmt sich gegeniiber der groEen Masse mittelalter- 

licher Sachgiiter recht bescheiden aus: Aus dem altereisenzeitlichen Bef. 120 stammt ein 

ganzes Geschirrsortiment von mindestens zehn verschiedenen GefaEen. Der auf Abb. 6.6 

abgebildete hnienbandkeramische Kumpf steht stellvertretend fur einige wenige fund- 

haltige Befuncle clieser Zeitstellung im nbrdlichen Grabungsabschnitt.

Die mittelalterliche Keramik stellt mit uber 93 % aller Funde die Masse des Fundmateri

als dar. Sie umfaEt zu ca.40% hart gebrannte Irdenwaren des 11. bis 13. Jh. (Abb. 5.1, 9) 

und zu ca. 50% weiche und harte Grauwaren sowie Faststeinzeug des 13. und 14. Jh. 

(Abb. 8). Die restlichen 10% entfallen auf technische Keramik und Baukeramik (Ziegel, 

Ofenkacheln, Webgewichte) sowie Steinzeug und slawische Keramik.

Auffallend ist das sehr geringe Aufkommen von Steinzeug, welches in den Befunden 

selbst quasi gar nicht anzutreffen ist und einzig zusammen mit neuzeitlicher Keramik 

als diinner Scherbenschleier im Pflughorizont in den oberen 0,5 m als Streufund beob- 

achtet werden konnte. Dieser archaologische Befund steht in deutlichem MiEverhaltnis 

zur historischen Uberlieferung, die den Ort GroE Orden erst ah 1477 als wrist erwahnt. 

Ware der ergrabene Siedlungsauschnitt im entwickelten 14. und 15. Jh. noch besiedelt ge- 

wesen, so ware zu erwarten, daE der Anted des Steinzeuges im keramischen Fundgut um 

ein vielfaches holier ist. Der fehlende archaologische Nachweis der letzten Siedlungsphase 

im 14. und 15. Jh. kann nun auf mehrere Ursachen zuriickzufuhren sein:

In den 7oer Jahren des 20. Jh. haben im Bereich der heuligen Magdeburger StraEe und 

des angrenzenden Gewerbegebietes massive Bodeneingriffe in Form von Erdabtragun- 

gen und Planierungen stattgefunden, wobei der anstehende, sehr fruchtbare Schwarzer- 

deboden bis zu 0,5 m tief abgetragen und weiter bstlich in Richtung Ditfurt sowie am Lehof

11 Zimmermann 1992, S. 278-279 und Abb. 227
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Abb. 5 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13. 1 Tullengufikanne aus Befundgz. 

2-4 Lesefunde hochmittelalterlicher Zeitstellung: 2 Griffdornmesser, 3 Riemenzunge, 4 Topfkachel.

1, 4 Keramik M. 1:3. 2, 3 Eisen M. 1:2.
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Abb. 6 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13. Vorgeschichtliche Keramik 

aus verschiedenen Befunden. 1-5 Jastorfzeitliche Gefafie. 6 Linienbandkeramischer Kumpf. M. 1:3.
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auf umliegende, weniger ergiebige landwirtschaftliche Nutzflachen verteilt worden ist.12 

Dabei kdnnten die jiingsten befundfuhrenden Schichten erfafit und verlagert worden 

sein. Die von ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern am Lehof und auf den Feldern zwi- 

schen Quedlinburg und Ditfurt sporadisch aulgelesene spatmittelalterliche Keramik ware 

damit ein Beleg dieser Geschehnisse und miiEte dann folgerichtig als sekundar verlagertes 

Fundgut aus Grob Orden angesprochen werden.

Mdglich ware auch, daE der durch die archaologischen Grabungen erfaEte Siedlungs- 

ausschnitt schon im Laufe des 14. Jh. wiist gefallen ist, andere Siedlungsbereiche aber 

erst spater verlassen wurden. Auch ist die textliche Abfassung der Urkunde von 1477 

nicht eindeutig, ob GroE Orden erst zum Zeitpunkt der Erstellung der Urkunde verlassen 

wurde oder ob der Ort tatsachlich nicht schon lange Zeit vorher offengestanden hat.

Die slawische Keramik des Fundplatzes stammt durchweg aus geschlossenen Befun- 

den und war vergesellschaftet mit deutscher Kugeltopfkeramik des 11. bis 12. Jh. (Abb. 7). 

Die Keramik macht in Form, Randausbildung und Verzierung trotz ihrer Spatdatierung 

einen recht altertiimlichen Eindruck. Nach H. J. Brachmann handelt es sich bei Keramik 

dieser Auspragung um eine geopraphische Ausgliederung des Menkendorfer Typs, der 

sog. Utzer Gruppe, welche immer handgeformt, von brauner Farbung und konservativer 

Formgebung ist.13 Diese Keramik belegt aufgrund ihres Hauptverbreitungsgebietes im 

Raum Magdeburg einen nordostlichen slawischen EinfluE, wobei offen bleiben muE, ob 

die GefaEe lediglich als Umverpackung von Handelsgut nach GroE Orden kamen oder aber 

als Nachweis der Anwesenheit slawischer Personen in der Siedlung gelten konnen. 

Quedlinburg liegt in der auEersten siidlichen Peripherie der Verbreitung dieser Keramik 

und muE als Kontaktzone zwischen dieser und der Leipziger Gruppe angesprochen wer

den.14 Das GefaE auf Abb. 9.3 ist als einziger Nachweis dieser siidbstlich anschlieEenden 

Gruppe zu werten.

Die Charakterisierung des ergrabenen Siedlungsausschnittes als Handwerksbereich 

manifestiert sich nicht allein durch die Baubefunde, sondern zeigt sich auch ganz deutlich 

an den in ihnen geborgenen Zeugen handwerklicher Tatigkeit: Neben den o.g. Schmie- 

deschlacken fanden sich Kalksteinrohlinge, welche Praparationsspuren zur Weiterverar- 

beitung auf einer Drehbank aufwiesen (Abb. 10.4). Endprodukte dieser Kalksteindrechs- 

lerei waren offensichtlich Spinnwirtel, die sich gleichfalls als Halbfabrikate bzw. Werk- 

abfall z.T. mit Resten einer roten Bemalung, in der Siedlung fanden (Abb. 10.5-6). Das 

Aussehen einer solchen Drehbank zur Herstellung der Stiicke ist durch eine Handschrift 

des 15. Jh. belegt, die einen raffinierten Wippenmechanismus als Antrieb zeigt (Abb. 5 

im nachsten Beitrag). Die Spinnwirtel wie auch die in groEer Zahl geborgenen Webge- 

wichte (Abb. 10.7) bezeugen ein reges Textilhandwerk, welches in einigen Grubenhau- 

sern mittels senkrechter Webstiihle ausgefiihrt wurde. Die Maultrommel (Abb. 10.1) und 

der Spielstein aus Knochen (Abb. 10.2) belegen die Freizeitaktivitaten der ehemaligen 

Bewohner.

12 Freundliche Mitteilung der langjahrigen ehren

amtlichen Heimatpfleger G.Bodtke, Ditfurt und

J. Sonntag, Quedlinburg. Dabei miissen auch Fun- 

de aus Grofi Orden in den Bereich der Wiistung 

Liittgen Orden umgelagert worden sein.

13 Fur freundliche Hinweise danken die Verfasser 

Prof. J. Henning, Frankfurt/Main, und T. Riese, 

Marburg; vergleiche mit Brachmann 1978,

S. 27-57.

14 Kartierung bei Brachmann 1978, S. 106 und 

Beilage 2
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Die spatkaiserzeitliche Fibel aus einer Kupferlegierung (Abb. 10.8) ist als Lesefund 

geborgen worden und fiillt bisher noch als Einzelstiick eine Lucke in der Siedlungskonti- 

nuitat des Platzes.

Fundkatalog (zu Abb. 5-10; Verbleib: LfA Halle)

Abb. 5

(Hochmittelalterliche Funde)

1 RS einer TiillenausguRkanne mit Osenhen- 

keln, braune handgeformte Irdenware, 

mafiig hart gebrannt, Oberflache rauh, feine 

Sand-und Steingrusmagerung, aus Bef. 32, 

HK-Nr. 98:22712b

2 Griffangelmesser, geschmiedetes Eisen, stark 

korrodiert, Spitze fragmentiert, Lesefund, 

HK-Nr. 98:22619

3 eiserne Riemenzunge, stark korrodiert, ein 

Niet erhalten, Lesefund, HK-Nr. 98:22620

4 WS einer Ofenkachel (Topfkachel). Gelb- 

tonige Irdenware, scheibengedreht, hart ge

brannt mit Schmauchungen, feine Schamott- 

magerung, Lesefund, HK-Nr. 98:2268b

Abb. 6

(Vorgeschichtliche Keramik)

1 vollstandig rekonstruierbarer Napf, handge

formte, hellbraune Irdenware mit Schmau

chungen, Oberflache uneben, feine Sand-/ 

Glimmermagerung, aus Bef. 120, HK-

Nr. 98:227100

2 RS eines (Back-)Tellers mit Ritzverzierun- 

gen, handgeformte Irdenware, hell- bis 

mittelbraun, feine Sandmagerung, Unter 

seite uneben, Schauseite sorgfaltig geglattet, 

aus Bef. 120, HK-Nr. 98:22710a

3 vollstandig rekonstruierbarer Schultertopf 

mit senkrechtem Rand, handgeformte, 

schwarzbraune, teilgeglattete Irdenware, 

Gefalsunterteil geschlickert, feine Sand-/ 

Glimmermagerung, aus Bef. 120, 

HK-Nr. 98:22710 a

4 RS eines Topfes mit abgesetztem Halsfeld 

und Bandhenkel, handgefertigte, schwarz- 

glanzend polierte Irdenware, feine Sand-/ 

Glimmermagerung, aus Bef. 120, 

HK-Nr. 98:22710c.

5 vollstandig rekonstruierbare Schale, handge

formte, geglattete und schwarzglanzend 

polierte Ware, feine Sand-/Glimmermage- 

rung, aus Bef. 120, HK-Nr. 98:22710a

6 RS eines Kumpfes mit Ritzverzierung, hand

geformte, dunnwandige, geglattete, grau- 

braune Irdenware mit Schmauchungen, 

feine Sandmagerung, aus Bef.44,

HK-Nr. 98:22717a

Abb. 7

(Spatslawische Keramik)

1 RS eines bauchigen Topfes mit Trichterrand, 

handgeformte, mittelbraune Irdenware mit 

Schmauchspuren, zweizeilige, drei- bis vier- 

zinkige Wellenbandverzierung auf der 

Schulter, Oberflache uneben, mittelgrobe

Steingrus-/ Sand-/ Glimmermagerung, aus 

Bef. 76, ohne HK-Nr

2 RS und BS eines bauchigen Standbodenge- 

fafies mit Trichterrand, handgeformte, mit

telbraune Irdenware mit Schmauchspuren 

auf der Auftenseite, zweizeilige, drei- bis 

mehrzinkige Wellenbandverzierung auf der 

Schulter, Oberflache uneben, mittelgrobe 

Sand-/Steingrus-/Glimmermagerung,  aus 

Bef.43, HK-Nr. 98:22673a&b

3 RS eines Schultertopfes mit Trichterrand, 

handgeformte, nachgedrehte Irdenware, 

braunschwarz geschmaucht, Oberflache 

nachlassig geglattet, unsauber ausgefiihrtes 

einzeiliges Wellenband auf der Schulter,
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Abb. 7 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13. 

1-8 Spatslawische Keramik aus verschiedenen Befunden. M. 1:3.
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Abb. 8 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13.

1-6 Hoch- bis spatmittelalterliche Grauware aus verschiedenen Befunden. r M. 1:2; 2-6 M. 1:3.
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Abb. 9 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13.

Schwarzbraune Irdenware des Hochmittelalters aus verschiedenen Befunden. M. 1:3.
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mittelgrobe Steingrus-/Glimmermagerung,  

Standboden rekonstruiert, aus Bef. 50, 

HK-Nr. 99:2818a

4 RS eines bauchigen Topfes mit ausgestell- 

tem Rand, handgeformte, grauschwarze 

Irdenware mit nachlassig ausgefiihrter 

Wellenbandverzierung auf der Schulter, 

mittelgrobe Steingrus-/Sandmagerung, aus 

Bef. 111, HK-Nr.98:22698a

5 RS eines bauchigen Topfes mit Trichterrand, 

handgeformte, mittelbraune Irdenware, aus- 

sen schwarzgrau geschmaucht mit kalkigen 

Aufsinterungen, Oberflache uneben, unver- 

ziert, mittelgrobe Sand-/Glimmermagerung, 

aus Bef. 13, HK-Nr. 99:2800a

6 RS eines bauchigen Topfes mit ausgestelltem 

Rand, handgeformte, geglattete, braun- 

schwarze Irdenware mit einzeiliger Wellen

bandverzierung auf der Schulter, mittel

grobe Steingrus-/Glimmermagerung,  aus 

Bef. 13, HK-Nr. 99:2800a

7 RS eines Schultertopfes mit ausgestelltem 

Rand, handgeformte, rotbraune Irdenware 

mit schwarzen Schmauchungen, Oberflache 

uneben, mittelgrobe Sand-/Glimmer-/Stein- 

grusmagerung. Zweizeiliges, vierzinkiges 

Wellenband auf der Schulter, aus Bef. 23, 

HK-Nr. 98:22643a

8 RS einer doppelkonischen Schiissel, hand

geformte, braune, aufien schwarzbraun ge- 

schmauchte Irdenware mit Strichgruppen- 

verzierungen auf der Schulter, nachlassige 

Glattung auf der AuBenseite, aus Bef. 18, 

HK-Nr. 99:2811 a

Abb. 8

(Hoch- bis Spatmittelalterliche Grauware)

1 komplett rekonstruierbarer Urnenbecher, 

harte Grauware, scheibengedreht, aus 

Bef. 105, HK-Nr. 98:22709a

2 RS und WS eines Kugeltopfes mit abgesetz- 

ter Schulter und konischem, gerilltem Hals, 

harte Grauware, scheibengedreht, GefaBbo- 

den rekonstruiert, aus Bef. 113, 

HK-Nr. 98:22716b

3 RS und WS eines Kugeltopfes mit abgesetz- 

ter Schulter und konischem, gerillten Hals, 

harte Grauware, scheibengedreht, Gefafibo- 

den rekonstruiert, aus Bef. 15,

HK-Nr. 98:22715 a

4 BS mit Planboden und Wellenrand, harte 

Grauware, scheibengedreht, aus Bef. 49, 

HK-Nr. 98:22683c

5 RS eines Kugeltopfes mit Deckelfalz, weiche 

Grauware, scheibengedreht. Aus Bef. 18, 

HK-Nr. 99:2811 a

6 RS eines Kugeltopfes mit abgesetzter Schul

ter und konischem, gerilltem Hals, harte 

Grauware, scheibengedreht, aus Bef. 49, 

HK-Nr.98:22683a

Abb. 9

(Schwarzbraune Irdenware des 

Hochmittelalters)

1 RS eines Kugeltopfes, handgeformte, braune 

Irdenware, auBen mit schwarzen Schmau

chungen, feine Sandmagerung, aus Bef.49, 

HK-Nr. 98:22683b

2 vollstandig rekonstruierbare Kasserolle mit 

Grifftiille, handgeformte, rotbraune Irden

ware mit Schmauchungen auf der AuBen- 

seite, mittelgrobe Steingrusmagerung, aus 

Bef. 79, HK-Nr. 99:2802 a

3 RS eines bauchigen Topfes mit ausgestelltem 

Dornrand, handgeformte, graue Irdenware, 

auBen mit Schmauchungen, auf der Schulter 

zweizinkiges Sparren- und Gurtbandmuster, 

mittelgrobe Steingrusmagerung, Spatslawi- 

sche Keramik der Leipziger Gruppe, aus 

Bef.22, HK-Nr.98:22692a

4 RS eines Kugeltopfes mit randstandigem 

Bandhenkel, handgeformte, hellbraune 

Irdenware, feine Sandmagerung, aus Bef. 15, 

HK-Nr. 98:22715 a
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Abb. 10 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, Magdeburger Str., Parzelle 13. Kleinfunde unterschiedlicher 

Zeitstellung: i Maultrommel; 2 Spielstein; 3 Steilkamm; 4 Drehbankrohling; 5, 6 Spinnwirtel; 7 Webgewicht;

8 Fibel; 1 Eisen; 2, 3 Bein; 4-6 Kalkstein; 7 Keramik; 8 Kupferlegierung. 1-6, 8 M. 1:2. 7 M. 1:3.

5 RS eines Kugeltopfes, handgeformte, braune 

Irdenware, auEen schwarz geschmaucht, 

feine Sand-/Schamottmagerung, GefaRkor- 

per rekonstruiert, aus Bef. 113, 

HK-Nr. 98:22716b

Abb. 10

(Kleinfunde)

1 eiserne Maultrommel, fragmentiert und kor- 

rodiert, im Querschnitt rhombische Klang- 

biigel, aus Bef. 19, HK-Nr. 98:22685

2 Spielstein (Tric-Trac), bearbeitete und mit 

Kreisaugen verzierte Knochenscheibe, aus 

Bef. 113, HK-Nr. 98:22716

3 Steilkamm, fragmentiert, bearbeiteter und 

polierter Langknochen mit ehemals 6 Zin- 

ken, aus Bef.49, HK-Nr.98:22683

4 Drehbankrohling aus Kalkstein zur Herstel- 

lung eines Spinnwirtels, Facetten der Bei- 

lung (Preparation) und in der Rotationsachse 

vorgebohrte Passungen fiir die Spindelauf- 

nahme erkennbar, aus Bef. 13,

HK-Nr. 99’.28oof
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5 doppelkonischer Spinnwirtel aus Kalkstein, 

gedrechselt, fragmentiert, aus Bef. 13, 

HK-Nr. 99:2800

6 doppelkonischer Spinnwirtel aus Kalkstein, 

gedrechselt, fragmentiert, auf der Aulsen- 

seite eingedrehte Zierrillen und Reste einer 

roten Bemalung erkennbar, aus Bef. 18, 

HK-Nr. 99:2811

Summary

(see the following article)

7 linsenformiges Webgewicht, handgefertigte, 

rotbraune Irdenware mit schwarzgrauen 

Schmauchungen, aus Bef. 22/23,

HK-Nr. 98:2264od

8 Armbrustfibel aus Kupferlegierung, gegos- 

sen, Nadel fehlt, Spirale fragmentiert, auf der 

Biigeloberseite drei gleichmaEige, einseitig 

angebrachte, kugelfbrmige Profilierungen, 

Lesefund, ohne HK-Nr
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