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Die Grabung

Seit 1998 finden entlang der Magdeburger StraEe in Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg, 

auf den Parzellen 8, 13 und 17 umfangreiche Flachengrabungen statt, die zur Aufdeckung 

konzentrierter Baubefunde der mittelalterlichen Wustung Grob Orden gefrihrt haben 

(Abb. 1, 2; Beilage). Die archaologischen Prospektionen wurden im Vorfeld von geplan- 

ten Bodeneingriffen im Rahmen von BaumaEnahmen notwendig, da dieses Gebiet seit 

1992 als Gewerbegebiet der Stadt ausgewiesen ist und schrittweise mit gewerblichen 

GroEbauten versehen werden soil. Dem im Winter 1998/99 aufgedeckten Areal von rund 

300m2 Flache auf Parzelle 8 sowie von 1200m2 Flache auf Parzellei3 folgte ab April 

1999 die Aufdeckung einer AnschluEflache von 600 m2 (Beilage) und die Anlage einer 

300m2 groEen Flache auf der nbrdlich anschlieEenden Parzelle 17 (Abb. 2).

Seit 1810 ist die Lage des urkundlich erstmals 811 erwahnten GroE Orden im Gelande 

gesichert. GrdEere Grabungen fanden von 1974 bis 19811 und von 1993 bis 19952 statt.

Den bisher grbEten zusammenhangenden Einblick in die mittelalterliche Bebauung 

von GroE Orden lieferte der 1998/99 angelegte und nunmehr 1800 m2 groEe AufschluE 

im Bereich der Parzelle 13 (Beilage): Hier zeigt sich eine dichte Bebauung mit Ost-West- 

ausgerichteten Grubenhausern, diversen Gruben und scheinbar regellosen Pfostensetzun- 

gen, die nach Siidosten hin deutlich ausdiinnen. Ebenerdige GroEbauten konnten bisher 

nicht nachgewiesen werden, jedoch gibt es Indizien fur die Existenz von Pfostenstander- 

bauten in Schwellbalkenbauweise, die hier bisher archaologisch nur indirekt fassbar sind.3 

Zwei steinverschalte Kellerfluchten und ein angrenzender steinverschalter Brunnen im 

Zentrum der Grabungsflache sind zu einem Gehoftkomplex in ebendieser Bauweise zu 

rekonstruieren. Ein rechtwinklig abknickender Pfahlgraben im Osten der Flache kdnnte 

zu einer Hofeinhegung gehdrt haben, wahrend die Nord-Siid-verlaufenden, flachen Grab 

chen sicher als Parzellengrenzen und Drainagegrabchen angesprochen werden kbnnen.

1 Schmidt/Schiffer 1983 3 Der Nachweis gelingt uber ehemals ebenerdig

2 Sailer 1997 angelegte Herdstellen ohne offensichtlichen

Hausbefund, steinverschalte Kellerfluchten sowie 

Konzentrationen von Ofenkacheln und Dachzie- 

geln auf Niveau des 1. Planums.
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Abb. i Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzellen 8, 13, 17.

Darstellung auf der Grundlage der Topographischen Karte 1:25 000. Vervielfaltigungserlaubnis erteilt durch 

das Landesamt fur Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt. LVermD/V/029/2002

In der aufgedeckten Flache auf Parzelle 17 sind die Giebelseiten zweier sich iiberschnei- 

dender, Nordwest-Siidost-ausgerichteter Pfostenstanderbauten erkennbar, welche zu der 

linienbandkeramischen Bebauung des Platzes gehbren. Auch bier zeigen sich wieder 

Grubenbauten, die jedoch iiberwiegend Fundmaterial des 9. bis 12 Jh. bargen, wahrend 

die Grubenhauser der benachbarten Parzelle 13 meist dem 12. bis 14Jh. zuzurechnen 

waren. Die hier vorgestellten Grabungsschnitte liegen offensichtlich an der nordbstlichen 

Peripherie der Wiistung, deren Zentrum nordwestlichen der Grabungsflachen zu suchen
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Abb. 2 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 17. 

Gesamtplan der 1999 untersuchten Flache

ist. Nicht nur das augenscheinliche Ausdiinnen der Befunde gibt AnlaE zu dieser Einschat- 

zung, auch die Baubefunde selbst mit zahlreichen Grubenhausern und den darin gebor- 

genen Funden unterstreichen den gewerblich-handwerklich gepragten Charakter dieses 

Siedlungsauschnitts. Zahlreiche in den Hausern aufgefundene Schmiedeschlacken sind 

als deutliche Hinweise auf ehemals ansassige Schmiede zu verstehen. Dieses feuergefahr- 

liche Handwerk wurde iiblicherweise an den Rand der Dbrfer und Siedlungen verbannt, 

um die Brandgefahr durch iiberspringende Funken aus der Schmiedeesse auf die in Holz- 

bauweise ausgeftihrten Wohn- und Stallbauten zu unterbinden.

Besondere Aufmerksamkeit soil im folgenden dem Grubenhausbefund 21 in der 1999 

aufgedeckten AnschluEflache auf Parzelle 13 zukommen (Abb. 3). Hier konnte ein Gruben 

haus dokumentiert werden, auf dessen Laufniveau sich deutliche Spuren einer hancl- 

werklichen Produktion in Form von zuruckgelassenem Rohmaterial, Halbfabrikaten, Aus- 

schuEwaren und Fertigprodukten erhalten haben.

Der Befund

Das in annahernd Ost-West-Ausrichtung errichtete Grubenhaus Befund 21/99 zeigt in 

Hbhe des Laufniveaus des Befundes (ca. 117,7m iiNN) einen GrundriE von 4,0m x 3,2m 

(Abb. 3). Der weitgehend waagerechte und planierte Grubenhausboden ist noch 0,6 m ab 

Niveau Planum 1 (ca. 118,3 m uNN) in den Schwarzerdeboden eingetieft und zeigt einen 

deutlichen Nutzungshorizont in Form einer maximal 2 cm dicken, stark holzkohlehalti- 

gen Schicht. Das Laufniveau des Hauses liegt direkt auf der Oberkante des anstehenden, 

statisch stabilen LbEpaketes auf. Die Schachtungen zur Anlage der Hausgrube sind nur 

in der Schwarzerde ausgefiihrt worden, wobei die Grubenwande annahernd senkrecht 

abgetieft worden sind. Die graubraune Verfiillung erscheint homogen, wird jedoch tief- 

griindig von zahlreichen und z.T. recht groEen Bioturbationen (Tiergangen) tiberlagert. 

Im nordwestlichen Teil der Verfiillung ist das Erdreich mit Holzkohleflittern durchsetzt.
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Abb. 3 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 13. 

Plan und Profile der Kalksteindrechslerei im Grubenhaus Bef.21/99
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Im Siidwesten wurde ein kleiner Teil des Befundes aufgrund seiner randlichen Lage zur 

Schnittkante der Grabungsflache 1998/99 unbeobachtet abgegraben.

Von der Dachkonstruktion ist eine bstliche, vierkantige Firstpfostengrube von 0,3 m x 

0,3 m erhalten geblieben, die noch maximal 0,4m ab Grubenhausboden in den anstehen 

den LoE eingetieft ist (Abb. 3, F-E). Eine konstruktiv unbedingt anzunehmende westli- 

che Firstpfostengrube konnte nicht beobachtet werden, so dab mit einer Setzsteinkon- 

struktion gerechnet werden muE. In der nordwestlichen Ecke des Grubenhauses ist eine 

ovale, mit faustgroEen Feldsteinen ausgekleidete Herdstelle erhalten.

Aul dem freipraparierten Laufniveau des Grubenhauses zeichnen sich deutliche Holz- 

kohleablagerungen im Zentrum des Befundes ab, welche sich um eine flach eingetiefte 

Pfostengrube gruppieren. Zwei grdEere, weiEliche Auflagerungen im siidlichen und dst- 

lichen Bereich des Grubenbodens konnten als flachige Kalkausfallungen identifiziert 

werden, welche z.T. eine beachtliche Starke von 1 cm erreichten.

Eine 0,4 m x 0,3 m messende, nur seicht in den Grubenboden eingetiefte Pfostengrube 

liegt ca. 0,6 m aus dem Zentrum des Grundrisses inmitten der Holzkohlekonzentrationen 

nach Siiden verschoben. Ein in dieser Grube eingegrabener Pfosten ist konstruktiv fur 

die Uberdachung des Grubenbaues nicht notwendig. Jedoch wird diesem Befund im Fol- 

genden noch einige Bedeutung zukommen, wenn die ehemalige Nutzung des Gebaudes 

diskutiert wird.

Die Funde

Auf dem Grubenboden des Befundes (nicht in der Verfiillung!) fanden sich in lockerer 

Streuung, aber in deutlichem Bezug zu der flachigen Holzkohlekonzentration im Zentrum 

des Grubenhauses ein Dutzend Kalksteinartefakte (Abb.3)4, von denen acht in Auswahl 

auf Abb. 10.1-8 wiedergegeben sind. Bei den iibrigen vier nicht abgebildeten Fundstiicken 

handelt es sich um weitere Bruchstiicke von Rohlingen oder um unbearbeiteten Kalkstein- 

bruch.

Vier doppelkonische Spinnwirtel sind die augenfalligsten Fundstiicke dieses Ensem

bles, scheinen sie doch die Endprodukte eines Produktionsvorganges zu sein, der sich in 

den anderen, weniger ansehnlichen Fundstiicken schrittweise erkennen laEt: Die beiden 

flach-diskusfdrmigen Rohlinge (Abb. 10.1,2) sind am Rande durch eine facettenartige Be- 

beilung grob in Form gebracht, um sie in einem weiteren Arbeitsschritt zu zentrieren 

und in eine Drehbank einzuspannen. Die beiden zylindrischen Rohlinge auf Abb. 10.3, 4 

zeigen ebenfalls die typischen durch die Preparation facettierten Seitenflachen, sind aber 

dariiber hinaus schon mit einer zentralen Bohrung versehen und stehen damit kurz vor 

der Uberarbeitung auf der Drehbank.

Die Spinnwirtel Abb. 10.8 und Abb. 11.4 sind als AusschuEware anzusprechen, da sie 

Aussplitterungen aufweisen, die wiihrend des Produktionsvorganges aufgetreten sein 

miissen bzw. nur als Fragmente vorliegen und wohl wiihrend der Bearbeitung auf der 

Drehbank zersprungen sind.

4 Im folgenden werden unter dem Begriff »Kalk- 

stein« alle vorwiegend aus Kalziumkarbonat 

Calcit (CACO3) zusammengesetzten Sediment-

gesteine zusammengefafit und nicht weiter - 

z.B. als Dolomit, Rogenstein, Muschelkalk oder 

Travertin - differenziert.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 85 / 2002



126 OLIVER SCHLEGEL / KERSTIN SONNTAG

Abb. 4a Spinnwirtel. Rohlinge, Halbfabrikate, 

Ausschufiware und Fertigprodukte aus Kalkstein. 

1-6 Starigard/Oldenburg (nach Muller-Wille 1991). 

M. 1:2

Schon auf der 1998/99 angelegten Gra- 

bungsflache konnten zahlreiche Kalkstein- 

artefakte geborgen werden, welche sich 

vor allem in Befunden im Zentrum des 

Grabungsschnittes, also im unmittelbaren 

westlichen Umfeld der erst 1999 aufgedeck- 

ten Werkstatt fanden. Auch hier handelte 

es sich um Kalksteinspinnwirtel doppelko- 

nischer Form, zum Teil mit roter Bemalung 

(Eisenoxid), sowie um Halbfabrikate bzw. 

Rohlinge und AusschuEwaren (Abb. 11.1-5; 

4b.12-13). Von besonderem Interesse sind 

hierbei zwei praparierte zylindrische Roh

linge mit in der Rotationsachse vorgebohr 

ten Fassungen fiir die Spindelaufnahme der 

Drehbank (Abb.4b.8). Diese bezeugen ein 

anderes Herstellungsverfahren als die Roh 

linge mit vollstandig vorgebohrtem Loch, 

da letztere nur noch in Form gedreht wer

den muEten (Abb.4b.9). Die Rohlinge mil 

Spindelpassungen hingegen wurden erst 

formgedreht mid danach in einem finalen 

Arbeitsschritt mit der nbtigen zentralen 

Bohrung zur Aufnahme der Spindel verse- 

hen.

In der Verfiillung des Grubenhauses wie 

auch in seinem weiteren Umfeld wurden 

keine weiteren Produkte aus Kalkstein ge- 

funden, so daE hier eine hochspezialisierte 

Werkstatt mit der Herstellung eines einzi- 

gen Produktes -von Spinnwirteln- exi- 

stiert haben muE.

Kalksteinspinnwirtel sind im Fundgut 

frith- bis hochmittelalterlicher Siedlungen 

Mitteldeutschlands durchaus faEbar, jedoch 

immer nur in jeweils sehr geringer Zahl ver- 

treten. Die beiden Wirtel aus Grubenhaus 209 in Gebesee (Thiiringen) sind Einzelstiicke in 

einer Reihe von keramischen Wirteln.5 Zwei steinerne Wirtel aus Tilleda, Kyfflhauser 

kreis, sind zeitgleich mit den Wirteln aus Gebesee in das 10./11. Jh. zu setzen, aber gleich- 

falls Einzelstiicke.6 Die Formgebung der thiiringischen Steinwirtel reicht von gedriickt- 

halbkugelfbrmig liber flach-diskusfbrmig bis doppelkonisch. Auffallige Unterschiede

5 Donat 1999, S. 166, Abb. 93.3, 4

6 Grimm 1990, S. 136, Abb. 83 k, 1; S. 160; das

Material dieser Wirtel ist triassischer Kalkmergel 

(starker Anteil verschiedener Tone im Gefiige).
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ergeben die Gesamtfundzahlen der Spinn- 

wirtel im Vergleich von zeitgleichcn deut- 

schen und slawischen Siedlungen. In letz- 

teren finden sich regelhaft bis zu zehn mal 

mehr Spinnwirtel in den Grubenhausern7 

- ein Nachweis frtiher Arbeitsteilung in 

den deutschen Siedlungen, in denen mehr- 

heitlich fremd-versponnenes bzw. eingekauf- 

tes Garn verwoben wurde?

Zur Datierung des Grubenhausbefundes 

kbnnen vor allem einige groEformatige 

Scherben eines dickwandigen Standboden- 

gefaEes herangezogen werden, die sich un- 

mittelbar auf dem Boden und im Bereich 

der Feuerstelle des Grubenbaues fanden 

(Abb. 10.9). Das StandbodengefaE laEt sich 

beinahe vollstandig rekonstruieren. Es han- 

delt sich um maEig hart gebrannte Ware von 

graubrauner Farbung und sehr unregelma- 

Eiger Oberflache, welche offenbar komplett 

von Hand aufgebaut wurde. Der trichterar- 

tig ausbiegende Rand ist durch eine deut- 

lich abgesetzte Halszone vom GefaEkbrper 

getrennt und weist eine verbreiterte, han- 

gende Randlippe auf. Die eigentumlich pro- 

filierte Randform stellt das GefaE in die 

Nahe der jilngeren thiiringischen Standbo- 

dengefaEe der Gruppe Timpel E bzw. der 

Warengruppe Donat B, welche in das aus- 

gehende n./fruhe 12. Jh. n. Chr. zu stellen 

sind.8

Zwei kleinformatige Scherben barter 

Grauware, die sich im oberen Bereich der 

Verfiillung zusammen mil deutlich alteren 

Scherben von Standbodenkeramik fanden, 

passen augenscheinlich nicht in das Inven

tar und kbnnen als durch Bioturbation se- 

werden. Sie widersprechen somit nicht o.g. 

Datierung des Gesamtkomplexes.

Das Spektrum der Standbodenkeramik aus weiteren Befunden reicht von friihen For- 

men mit kurzen, gerade abgestrichenen, wenig ausladenden Randern des 9. Jh. (Abb. 12.4),

Abb. 4b Spinnwirtel. Rohlinge, Halbfabrikate, 

Ausschufiware und Fertigprodukte aus Kalkstein. 

7-13 Kalksteinfabrikate aus Grob Orden. M. 1:2

kundar verlagerte Fundstucke angesprochen

7 Donat 1999, S. 166, Anm. 271 8 Donat 1999, S. 125/138-139/157 - Timpel 1995,

S-43-47
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iiber kolbenfbrmig verdickte Randformen (Abb. 12.3, 5) bis zu deutlich profilierten bzw. 

kantig abgestrichenen Randformen des 11. Jh. (Abb. 12.1, 2). Das Keramikspektrum des 

sehr fundreichen Grubenhauses Bef. 57 (Abb. 9.5, 6) zeigt deutliche Ahnlichkeiten mil 

dem keramischen Fundmaterial der Stufe II der Siedlung Alt-Muhlhausen (spates 10./ 

frillies 11. Jh.). Auch hier gehdren schlanke GefaEe mit z.T. groEen Mundungsdurchmes- 

sern, waagerecht umgelegte Rander und eifdrmige Tbpfe zum Inventar.9

Die in GroE Orden meist unverzierten GefaEe tragen manchmal ein bis zweizeilige 

Wellenbandverzierungen bzw. senkrechte Wellenbiindelverzierungen aul der Schulter 

(Abb. 12.2-5). Ein GroEteil der wellenbandverzierten StandbodengefaEe ist mit einem 

hohen Anted an Glimmer als Magerungsmittel im Ton gebrannt worden. Auffallig bei 

den unverzierten StandbodengefaEen in GroE Orden ist das iiberwiegende Fehlen von 

Glimmer in der Magerung. Von W. Timpel wird diese offensichtliche Korellation von Ma

gerungsmittel und Verzierungselement im thiiringischen Raum als Kriterium zur Schei- 

dung von deutscher und slawischer Standbodenkeramik herangezogen.10 Eine eindcutige 

ethnische Zuweisung der schwarzbraunen, z.T. wellenbandverzierten Standbodenkera

mik des 9.-11. Jh. in der deutsch-slawischen Kontaktzone bietet im Einzelfall jedoch 

weiterhin groEe Schwierigkeiten und wird kontrovers diskutiert.11 Die zum groEen Teil 

sehr unspezifischen Rand- und GefaEformen beider Bevblkerungsgruppen dieser Zeit 

lassen die Bearbeiter des keramischen Fundmaterials meist mit historischen Argumenten 

fur die Zuordnung zu der einen oder anderen Gruppe arbeiten. Die gegenseitige starke 

Beeinflussung beider Keramikgruppen in Form, Verzierung und Machart scheint jedoch 

nach den jtingsten monographischen Aufarbeitungen zum Thema nicht ganz unauflbs- 

bar zu sein.12 Spezifische »deutsche« Keramiken, die zu einer eindeutigen Zuweisung 

beitragen kdnntenj -wie z. B. friihe Kugelbodenware und rauhwandige Drehscheiben- 

ware- sind im Fundgut dieser Zeitperiode, wie auch im GroE Ordener Fundgut, leider 

selten.

Kaum Beachtung ist bisher den haufigen Lochungen der StandbodengefaEe am Uber

gang von Kragenrand zur GefaEschulter geschenkt worden. Solche sekundar nach dem 

Brand in die harte GefaEwandung eingebohrten Locher sind schon seil prahistorischen 

Zeiten bekannt und fanden auch in Publikationen zu friihdeutscher Ware Erwahnung.13 

Ihre Deutung als Flickungen antiker Schadstellen schien jedoch allzu selbstverstandlich, 

so daE auch die gelochten GefaErander aus GroE Orden anfangs nicht gesondert betrachtet 

wurden (Abb. 12.3). Durch die vorgebohrten Locher werden bei Flickungen von randlich 

gesprungenen GefaEen iiblicherweise organische Kordeln eingefadelt und der Sprung 

unter leichter Spannung wie eine klaffende Wunde »vernaht«. Wenngleich solcherart 

geflickte GefaEe nicht mehr zum Kochen verwendet werden kbnnen, so verrichteten sie 

weiterhin gute Dienste als Auftrage-, Speise- oder VorratsgefaE. Im Zusammenhang mit 

den StandbodengefaEen des 9. bis 12. Jh. treten solche »Flickungen« aber in GroE Orden 

in derail groEer Zahl auf, daE hier weiterfiihrende Uberlegungen anzustellen sind: Als 

sehr aufschluEreich erweisen sich im Fundgut der thiiringischen Siedlungen Niederdorla

9 vergl. Timpel 1995, Abb. 38, 39 12 so z.B. Timpel 1995 - Donat 1999

10 Timpel 1995, S. 97-104, bes. Anm. 126 13 Rempel 1959, S. 103 - Gringmuth-Dallmer 1988,

11 Brachmann 1978, S. 134-138 - Rempel 1959 - S. 175

Timpel 1995, S. 101
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bzw. Oberdorla Gefafischerben mit paarigen Bohrungen, die offensichtlich keine antiken 

Spriinge oder Risse an betreffender Stelle aufweisen.14 Bei solchen, ohne erkennbaren 

flicktechnischen Wert gelochten Gefabrandern muh ein anderer Nutzen im Voider- 

grund gestanden sein, der nicht mit sekundaren Reparaturen zu erklaren ist. Hier ware 

an Aufhangevorrichtungen in Form von organischen Griffschlaufen zu denken, die eine 

bessere Handhabung der GefaRe beim Transport gewahrleisteten. Denkbar ware ebenso 

erne freischwingende Aufhangung der GefaRe an Dachbalken der Wohn- und Vorratsge- 

baude, um Ungeziefer vom Inhalt der GefaRe effektiver fernzuhalten.

Zwei spindelformige Knochenspitzen liegen aus datierten Fundkomplexen des 10./ 

n.Jh. im Bereich der Parzelleiy (Grubenhaus Bef.57 und Bef.78) vor (Abb.9.2; 13.1). 

Beide Spitzen sind sorgfaltig zugerichtet und poliert und haben einen linsenfbrmigen 

Querschnitt. Sie tragen einseitig eingravierte Verzierungen in Form von Kreisaugen- 

mustern und randbegleitenden Strichbiindeln oder unregelmabig ausgefiihrte, rhom- 

benfbrmig gekreuzte Strichgravierungen. Beide Funde scheinen eine Entsprechung in 

einer knbchernen Spitze aus der Wiistung Gebesee (Thiiringen) zu linden, welche jedoch 

keinerlei Verzierungen aufweist.15 Bei naherem Hinsehen werden aber weitere Unter- 

schiede deutlich, da das Thiiringer Exemplar einen runden Querschnitt zeigt, die Exem- 

plare aus Grob Orden dagegen linsenfdrmig abgeflacht sind. Eine Deutung der Stiicke 

analog der spindelfbrmigen Spitze aus Gebesee als Knochenspindeln zur Garnherstel 

lung fallt daher aus.16 Eine Nutzung als Knebelspitzen zum Angeln von Raubfischen, wie 

sie V.T.Vilsteren fur ahnliche Stiicke in den Niederlanden vorschlagt17, ist aufgrund der 

fehlenden Einziehung im Mittelteil des spindelfbrmigen Objektes und der intensiven 

Politur ebenfalls auszuschlieben.

Aufschlubreicher erscheinen zwei Funde aus Baden-Wiirttemberg, aus den Wiistungen 

Wiilfingen und Zimmern, die zwei fragmentierte, bisher nur im Foto publizierte spindel- 

fbrmige Knochenspitzen bargen.18 Der Querschnitt der Objekte ist hier leicht kantig, es 

zeigt sich aber eine vergleichbar intensive Politur der Oberfliiche und sogar - an dem Stuck 

aus Zimmern - einseitige Ritzverzierungen. Solche Stiicke fanden nach R. Rdber19 bei 

der Herstellung von brettchengewebten Borten Verwendung, um die Schubfaden anzu- 

driicken, und stehen damit in ahnlichem funktionellem Zusammenhang wie die wesent- 

lich grdberen Webschwerter. Bestatigung findet diese Interpretation durch den Fund 

einer spindelfbrmigen, polierten Knochenspitze zusammen mit einem knbchernen Web- 

brettchen in einem Grubenhaus in der Wiistung Alt-Muhlhausen in Thuringen.20

Das Elalbfabrikat eines Schlittknochens aus dem Metacarpus eines Pferdes (Gruben

haus Bef. 57, Abb. 9.4) zeigt deutliche Praparationsspuren in Form von Beil- bzw. Schnitz- 

facetten auf der Vorderseite, die zur Egalisierung von vorspringenden Kanten und Mus- 

kelansatzstellen auf der Gleitflache angebracht wurden. Das vorliegende Stuck zeigt kei

nerlei Nutzungsspuren, die sich als Schliff- und Spurrillen auf der Langsachse des Kno- 

chens manifestiert batten. Ebenso fehlen hier die iiblichen Durchbohrungen im Diaphy- 

senbereich, um durch eine Schntirung den Schlittknochen am Schuh zu befestigen. Schlitt-

14 Timpel 1995, Abb. 10/11, bes. Abb. 10.2 und 11.1

15 Donat 1999, S. 165, Abb.92.2

16 vergl. auch die hblzernen Spindeln aus Amster

dam: Baart 1982, S.61, Abb. 10

17 Vilsteren 1987, S.30

18 Rober 1995, S. 887 und Abb. 2.5

19 Rober 1995, S.887

20 Timpel 1990, Taf. LIX 4, 10
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knochen gehoren regelhaft zum Fundgut frith- bis hochmittelalterlicher Siedlungen und 

liegen z.B. in zahlreichen Exemplaren aus Berlin-Spandau21, Gebesee22, der Mecklenburg 

und Schleswig23 vor.

Zusammen mil dem Schlittknochen sind weitere Knochenartefakte aus dem Gruben 

haus Bef. 57 geborgen worden, darunter eine Schmuck- oder Haarnadel mit durchlochtem 

Kopfteil (Abb.9.1), welche zahlreiche Parallelen im Nord- und Ostseegebiet, z.B. in Dorn

burg auf Walcheren (metallene Pendants) und in Haithabu, findet.24

Ein fragmentierter einzeiliger Dreilagenkamm aus Geweih und Knochen in vorziig- 

licher Erhaltung (Abb. 9.3) zeigt eine beinahe schon standardisierte Form innerhalb die- 

ser Fundgruppe, wie sie vor allem an Fundplatzen des Ostseegebietes in Mode war. Im 

Vergleich mit dem sehr reichen Fundmaterial aus dem binnenlandischen Fundplatz Ber

lin-Spandau ist das Kammfragment aus Grob Orden in die kurzzinkige Formengruppe 

Spandau 1 c einzugliedern, die in das 10./11. Jh. zu datieren ist.25

Die linienbandkeramischen Funde konzentrieren sich im nordlichen Grabungsschnitt 

auf der Parzelle 17. Die hier aufgedeckten giebelseitigen Grundrisse und umgebende Gru 

benkomplexe zweier sich iiberschneidender Langhauser (Abb. 2) bargen reichhaltiges 

Fundmaterial an Grob- und Feinkeramik, welches iiberwiegend der mittleren Stufe die- 

ser Kultur zuzurechnen ist (Abb. 6, 7).26

In Grubenhaus 126 auf Parzelle 17 zeugen die stark zerscherbten Reste mindestens drei- 

er grobwandiger VorratsgefaEe von der ehemaligen Nutzung als Vorratsgebaude (Abb. 8). 

Die bauchigen Gefabe mit steilem, ungegliedertem Rand und die beiden handgeformten, 

doppelkonischen Spinnwirtel liehen eine nahere Datierung kaum zu, wenn nicht die 

schwarzglanzend polierte, weitmundige Terrine mit abgesetztem Halsfeld und Randlippe 

einen eindeutigen Hinweis aul die frtihe Phase der friihrdmischen Kaiserzeit geben wiir- 

de (Abb. 8.4).

Die Kalksteindrechslerei in GroR Orden und ihr historisches Umfeld

Der Befund und die Funde des Grubenhauses2i/99 ergeben in einer Zusammenschau 

einen archaologisch unzweifelhaften Nachweis fur die Existenz einer spezialisierten, 

stationaren handwerklichen Produktionsstatte im hochmittelalterlichen Grob Orden. 

Der Befund selbst, das Grubenhaus in Zweipfostenbauweise, zeigt direkt auf dem Lauf- 

niveau zwei flachige weihe Auflagerungen, die als Kalkausfallungen identihziert werden 

konnten (Abb.3). Diese bis zu rem machtigen Kalkauflagerungen entstanden entweder 

durch die Anhaufung von Kalkspanen wahrend des Betriebes bzw. der Beschickung der 

Drechselbank mit dem Rohmaterial Kalkstein oder aber durch die Lagerung von kalkhal-

21 Becker 1993, S.96 und Taf.2

22 Donat 1999, S. 176, Abb. 100.17, 18

23 Donat 1984, S. 122 - Ulbricht 1984, S.39, 

Taf.89/90

24 Die Datierung dieser Stiicke in das 9./10. Jh. ist

durch die Bachbettstratigraphie Haithabus ge- 

sichert: Jankuhn 1943, S. 143. Jankuhn spricht 

sich fur eine Deutung als Haarnadeln aus: 

Jankuhn 1943, S.42; siehe auch Capelie 1975,

Taf. 10/11

25 Im slawischen Siedlungsgebiet halt sich die Form 

des einreihigen Dreilagenkammes bis weit in das 

hohe Mittelalter: von Muller et al. 1987, S-48f., 

Taf. 24.

26 Bei den Hausgrundrissen auf Parzelle 17 handelt 

es sich um einen 9 m breiten, zweischiffigen 

Wohnstallbau von mutmafilich liber 20 m Lange 

und einen deutlich kleineren, einschiffigen, ca.

6 m breiten Pfostenbau mit Wandgrabchen.
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tigem Rohmaterial auf dem Boden der Werkstatt selbst. Die auf Laufniveau des Gruben- 

hauses verstreut liegenden Rohlinge, Fertigprodukte, Halbfabrikate und AusschuEwaren 

liefern den unmittelbaren Nachweis fiir die handwerkliche Tatigkeit vor Ort. Erklarungs- 

bediirftig erscheint nun noch jene azentrisch im Grubenhausboden eingetiefte Pfosten- 

grube, da sich diese offensichtlich nicht logisch mit der Konstruktion des aufgehenden 

Baukdrpers verbinden laEt, sondern einem sekundaren Einbau zuzurechnen ist.

Fiir eine Deutung dieses Befundes ist nun ein Blick in die zeitgendssische Ikonographie 

notig, um die Funktion und den Aufbau einer mittelalterlichen Drechselbank zu studie- 

ren. Die wohl alteste mitteleuropaische Darstellung einer Drechselbank ist in der »Bible 

Moralise« (Fol.84) des 13. Jh. zu finden (Abb.5.2)27, auf der eine bis dato unbekannte 

Antriebsart zu erkennen ist: Die Wippdrehbank, die zu einer alternierenden Bewegung 

des Werkstiickes durch Pedal und Prellstock fiihrt.28 Eine Abbildung aus der Mendelschen 

Zwolfbruderchronik der Mitte des 15. Jh. (Abb. 5.1) laEt ein ebensolches Gerat erkennen, 

welches einen elastisch federnden Bogen als Antrieb der tiber eine Schnur verbundenen 

Welle aufweist. Dieser elastische Bogen ist in ein stabiles Widerlager eingelassen, der 

hier in Form eines massiven Pfostens abgebildet ist.29 Kdnnte nicht die Eingrabung eines 

solchen Pfostens in das GroE Ordener Grubenhaus die fragliche Pfostengrube hinterlas- 

sen haben? Die Lage des Pfostenloches zu den Kalkflecken am Boden des Hauses wider- 

spricht dieser Deutung nicht: Die zu rekonstruierende Drechselbank ware demnach in 

der dstlichen Halfte des Hauses um 450 aus der Langsachse des Hauses verschoben zu se- 

hen. Im Arbeitsbereich findet der kleine Kalkfleck seine Erklarung durch die betriebsbe- 

dingt herunterfallenden, abgedrehten Kalkspane, der in der sildlichen Hausecke befind- 

liche, groEere Kalkfleck ware dann der Lagerung von Rohmaterial zuzuschreiben. Auch 

die Massierung der Rohlinge, Halbfabrikate und AusschuEstiicke in der dstlichen Halfte 

des Hausbodens kdnnte so seine logische Erklarung finden.

Die herausragende Stellung des Befundes von GroE Orden im Bereich des archaologisch 

nachweisbaren Handwerks ist im Vergleich mit anderen Fundplatzen evident. Grundsatz- 

lich kann der archaologische Nachweis mittelalterlichen Handwerks auf mehrere Wei- 

sen erfolgen: durch die Aufdeckung gewerblicher Einrichtungen selbst (z. B. Tdpferofen, 

Pechgruben), durch Handwerksgerate (z.B. Werkzeuge)30, durch Fertigprodukte und Halb

fabrikate, durch handwerkliche AusschuEware oder durch Rohstofflager/Materialhorte31. 

Alle diese Indizien treten im archaologischen Befund tiblicherweise einzeln auf. Selten 

sind sie kombiniert, und noch seltener sind einige dieser Kriterien an einem Fundplatz 

gegeben. Das GroE Ordener Grubenhaus 21/99 entspricht nun alien oben genannten Kri

terien, indem der Ort der handwerklichen Produktion sicher bestimmt ist, das Gerat - die

27 Muller 1996, S. 36, Abb. 12 und 13 mit Abbil- 

dungsnachweisen; bei der dargestellten Person 

handelt es sich jedoch keinesfalls um eine Nonne, 

vielmehr tragt der Drechsler eine fiir die mannli- 

che Tracht des 12. bis 14. Jh. typische Haube, die 

sogenannte »cale«. Auch das lange, wie ein Kleid 

wirkende Gewand entspricht der mannlichen 

Tracht dieser Zeit.

28 ausfiihrlich zur historischen Entwicklung der 

Drehbanke und Quellennachweis: Muller 1996, 

S. 35-38

29 Als die funktional alteste Drehbank ist wohl die 

Fidelbogendrehbank anzusehen; hierzu Capelle 

1983, S.409-414 - Muller 1996, S.36f.

30 herausragend immer noch der Fund eines kom- 

pletten Werkzeugsatzes der Wikingerzeit aus 

Mastermyr in Gotland: Berg 1956

31 hierzu ausfiihrlicher Janssen 1986, S. 308-310
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Abb. 5 Zeitgenbssische 

Darstellungen von Wipp- 

drehbanken.

1 Hausbuch der Mendel- 

schen Zwdlfbriiderstif- 

tung(i5. Jh.).

2 Bible Moralise (13. Jh.)
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Drechselbank-- einen (indirekten) Nachweis erfahrt und alle Stufen des handwerklichen 

Prozesses vom Rohstoff bis zum Endprodukt anhand der Funde nachvollzogen werden 

kbnnen.

Die 1952 im slawischen Burgwall von Alt-Lubeck aufgedeckte Drechslerwerkstatt des 

10. Jh. konnte dagegen nur anhand von Abfall- und Futterstiicken sowie von hblzernen, 

praparierten Rohlingen nachgewiesen werden.32 Hier haben sich trotz der Feuchtboden- 

konservierung keine Spuren der Drehbank selbst erhalten, welche nach Ausweis der ge- 

borgenen Futterstiicke wohl auch eher als Fidelbogendrehbank zu rekonstruieren ist. Al- 

lerdings sind die wenig aufwendig gestalteten Fidelbogendrehbanke im Gegensatz zu den 

moderneren, aber festinstallierten Wippdrehbanken als hochmobile Gerate anzusprechen, 

welche schnell verlagert werden konnten. Die aufwendig gestalteten Wippdrehbanke be

dingen dagegen eine standortgebundene Werkstatt, die wiederum einen sicheren Absatz- 

markt und eine hohe Spezialisierung des Handwerkers als Voraussetzung hat. Spuren 

einer recht friihen Spezialisierung eines Drechslers haben sich auf der kaiserzeitlichen 

Warft Feddersen Wierde erhalten, wo die eng begrenzte Anhiiufung von mehreren Holz- 

rohlingen auf eine Werkstatt mit Serienproduktion hindeutet.33

Einzigartig ist das in GroE Orden auf der Drechselbank verarbeitete Material: Kalkstein. 

Bisher war neben Holz die Bearbeitung von Metall, Serpentin, Speckstein, Sandstein, Ala

baster, Lavez, Elfenbein, Knochen, Horn, Perlmutt und Bernstein archaologisch nachge

wiesen.34 Das haufige Vorkommen von ganzen Sarkophagen aus Kalkstein im westfran- 

zbsischen Poitou wahrend der merowingischen Zeit war in den 19/oer und 8oer fahren 

AnlaE zu weiterfiihrenden Uberlegungen.35 Das gelegentliche Vorkommen von Spinn- 

wirteln aus Kalkstein in friih- bis hochmittelalterlichen Siedlungen wurde jedoch bisher 

nicht mit der Frage der Herstellungstechnik oder des Vertriebes verbunden.36 Herausra- 

gende Bedeutung kommt hierbei dem Fundort Starigard/Oldenburg zu, fanden sich hier 

doch ebenso wie in Groh Orden Spinnwirtel aus Kalk in grbEerer Zahl, auEerdem Roh- 

linge und Halbfabrikate.37 Vergleichbar ist das Material jedoch nur in bezug auf Datierung 

und Rohmaterial, nicht jedoch in Form und Herstellungstechnik (Abb. 4): Die Oldenbur- 

ger Halbfabrikate weisen keine randliche Facettierung durch Praparationsbebeilung auf, 

auch erscheinen die gedruckt-gerundeten Endprodukte zu wenig einheitlich, ohne scharfe 

Grate und unwuchtig, so daE hier von einer vergleichsweise rohen Formgebung durch Fei- 

len von Hand ausgegangen werden muE. Die zentralen Bohrungen zur Aufnahme der 

Spindel wurden iiberwiegend durch beidseitiges Kratzen und Schaben wohl mit einem 

Messer hergestellt, worauf die doppelkonischen Querschnitte der Bohrungen und die 

ausgesplitterten bzw. abgerundeten Kanten schlieEen lassen. Nur wenige Stiicke zeigen 

scharfkantige, gerade oder konische Bohrungen, welche auf die Verwendung eines Drill 

bohrers hinweisen.

Die Frage nach der Herkunft des Rohmaterials ist vor einer abschlieEenden mineralogi- 

schen Untersuchung der Fundstiicke und der Gegeniiberstellung mit Vergleichsmaterial 

aus umliegenden Lagerstatten nur vorlaufig zu beantworten. Es scheint jedoch sicher, daE

32 Neugebauer 1953, S.71-78

33 Capelle 1983, S-4i3f. und Abb. 11

34 Mutz 1972, S. Jjf. - Muller 1996, S. 35 - 

Spannagel 1940, S. 327-434

35 Quessot-Lemoine 1979

36 Pfalz Tilleda: Grimm 1990, S. 160 - Wristung 

Gebesee: Donat 1999, S. 166, Abb. 93.3, 4

37 Die in Starigard gefundenen Exemplare aus Kalk- 

mergel datieren in das io./n.Jh.: Muller-Wille 

1991, S.275.
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das Rohmaterial nicht aus entfernten Lagerstatten importiert worden ist, sondern eher lo 

kales Material aufgelesen wurde.38 Die Quedlinburger Spinnwirtel sind durchgehend 

aus triassischem Muschelkalk hellgrauer bis weifilicher Farbung gefertigt. Solche Kalk- 

formationen bildeten sich im Laufe der Erdgeschichte aus Korallenstocken, Muschelscha- 

len und Mikrolebewesen im Flachmeerbereich. Dieses Sedimentgestein besteht uberwie- 

gend aus Kalziumkarbonat Calcit (CACO.J und weist eine malsige Harte bei geringer 

Porositat auf, die es fur die Drechslerei als ein leicht zu bearbeitendes Rohmaterial klas- 

sifiziert. Das nachste Vorkommen von optisch und haptisch mit dem Grob Ordener 

Material vergleichbarem Muschelkalk ist der Seweckenberg, ca. 3,5 km Luftlinie siidost- 

lich der Wiistung gelegen. Auf diesem Gelanderiicken finden sich die beeindruckenden 

Uberreste eines bis zum 19. Jh. genutzten Steinbruches, dessen Nutzung im Mittelalter 

bisher noch nicht nachgewiesen ist.

38 so auch fill die Oldenburger, aus Kalkmergel her-

gestellten Spinnwirtel: Muller-Wille 1991, S.275

Fundkatalog (zu Abb. 6-12)

Abb. 6

(linienbandkeramische Funde aus 

verschiedenen Befunden)

1 RS und WS eines flaschenartigen Gefafies 

mit engem Hals (Butte); handgeformte Ware 

mit aufgesetzten Knubben (runde Aufsicht) 

sowie eingeritzten Linienbandern, z.T. mit 

Stichreihenverzierungen; Oberflache des 

hellbraun-orangefarbigen GefaSes sorgfaltig 

geglattet und poliert; Gefah komplett rekon- 

struierbar; feinsandige Magerung; aus 

Bef.73; Fd.-Nr. 104/99

2 RS und WS eines grohen kalottenformigen 

Kumpfes mit reihigen Nagelstichverzierun- 

gen; handgeformte, rotbraune Ware mit 

grauen Schmauchungen; GefaR umlaufend 

mit plastisch aufgesetzten, hornformig nach 

oben gebogenen Griffknubben und zylin- 

drischen Knubben versehen; Oberflache un 

eben; mittelgrobe Steingrus-/Glimmermage

rung; aus Bef. 65; Fd.-Nr. 107/99

Abb. 7

(linienbandkeramische Funde aus Bef. 73)

1 komplett rekonstruierbares MiniaturgefaR 

mit Standboden; handgeformte Ware;

auf dem GefaRbauch drei plastische, in der 

Aufsicht runde Griffknubben; Oberflache 

uneben, rotbraun gefarbt mit Schmau

chungen; mittlere Steingrus-/ Glimmermage

rung; Fd.-Nr. 104/99

2 komplett rekonstruierbarer schalenformiger 

Kumpf; handgeformte, graubraune Ware; 

auf dem GefaRkorper parallel eingeritzte 

Linienbander mit einzeiligen Stichreihen; 

feine Sandmagerung; Fd. Nr. 104/99

3 RS eines birnenformigen Kumpfes: handge 

formte, grauschwarze Ware; parallel einge

ritzte Linienbander ohne Fuhung; in der 

Scheitelzone als Sekundarverzierung zwei 

vertikale parallele Reihen aus Einstichen; 

auf dem Rand eine Reihe aus kleineren Ein 

stichen; feine Sandmagerung; Fd.-Nr. 104/99

4 RS eines groRen Kumpfes mit lockerer Fin 

gernagelstichverzierung auf dem Hals; hand

geformte Ware mit Glattspuren auf der mit- 

telbraunen, leicht geschmauchten Oberflache;
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Abb. 6 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 17.

Linienbandkeramische Funde aus verschiedenen Befunden. Keramik, M. 13
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Abb. 7 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 17.

Linienbandkeramische Funde aus Befund73- Keramik, M. 1:3

mittelgrobe Steingrusmagerung;

Fd.-Nr. 104/99

5 RS eines groben Kumpfes mit aufgesetzten, 

in der Aufsicht runden Knubben; auf dem 

Rand locker gestreute kleinere Einstiche;

unregelmabig gesetzte Fingernageleinstiche 

auf der Gefabwandung; handgeformte, rauh- 

wandige Ware; Oberflache hellbraun mit 

grauen Schmauchungen; mittelgrobe Stein- 

grus-/Glimmermagerung; Fd.-Nr. 104/99

Abb. 8

(fruhkaiserzeitliche Funde aus 

Grubenhaus Bef. 126)

1 Spinnwirtel aus gebranntem Ton, unregel

mabig doppelkonisch geformt; Oberflache 

rotbraun mit Schmauchungen, geglattet;

Glimmer-/Steingrusmagerung; aus 

Fd.-Nr. 118/99

2 Spinnwirtel aus gebranntem Ton, unregel

mabig gedriickt-doppelkonisch geformt;
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Abb. 8 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 17. 

Fruhkaiserzeiliche Funde aus Befund 126. Keramik, 1, 2 M. 1:2; 3-7 M. 1:3
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Abb. 9 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 17.

Funde aus Grubenhaus Befund57- 1-4 Knochen, M. 1:2; 5, 6 Keramik, M. 1:3

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 85 / 2002



EINE KALKSTEINDRECHSLEREI DES HOCHMITTELALTERS I39

Oberflache rotbraun, geglattet, mit grauen 

Schmauchungen; Fd.-Nr. 118/99

3 RS eines Topfes mit S-fbrmigem Randprofil; 

handgeformte Ware; Oberflache grau- 

schwarz, auEen geglattet und poliert; mittel- 

grobe Steingrus-/Glimmermagerung;

Fd.-Nr. 118/99

4 RS und WS einer Terrine mit abgesetztern, 

steilem Halsfeld; handgeformte, geglattete 

und schwarzglanzend polierte Irdenware; 

feine Sand-/Glimmermagerung;

Fd.-Nr. 118/99

5 RS und WS eines grobwandigen Vorrats- 

gefaEes mit leicht ausgestelltem Steilrand; 

handgeformte Irdenware, auEen und innen 

geglattet; Oberflache graubraun mit facet- 

tenartigen Glattspuren; mittelgrobe Stein- 

grusmagerung; Fd.-Nr. 118/99

6 RS und WS eines grobwandigen Vorratsge- 

faEes mit Steilrand; handgeformte Irden

ware; Oberflache schwarz, geglattet und 

leicht »an«-poliert; mittlere Steingrusmage- 

rung; Fd.-Nr. 118/99

7 RS eines grobwandigen VorratsgefaEes mit 

kurzem Trichterrand; handgeformte Irden

ware; Oberflache graubraun mit Glattspu

ren; grobe Steingrus-/Glimmermagerung;

Fd.-Nr. 118/99

Abb. 9

(aus Grubenhaus Bef.57, io./iijh.)

1 Knochennadel mit flachem, durchlochtem 

Kopfteil; Nadelkopf fragmentiert; Oberfla

che sorgfaltig geglattet und poliert;

Fd.-Nr. 71/99

2 spindelformige Spitze aus Knochen; Oberfla

che sorgfaltig geglattet und glanzend poliert; 

einseitige, zentrische Kreisaugenverzierun- 

gen von randlichen Ritzverzierungen beglei- 

tet; das Zierfeld wird jeweils dutch zwei 

parallele Ritzungen abgeschlossen;

Fd.-Nr. 69/99

3 Fragment eines einreihigen Dreilagenkam- 

mes mit vier erhaltenen Eisennieten; Deck- 

platten (Kammbiigel) aus Geweih, das einzige 

fragmentiert erhaltene Zinkenplattchen aus 

Knochen; die leicht gewolbten und glanzend 

polierten Deckplatten tragen eine randliche 

Einfassung von rhombenformig gekreuzten 

Strichgravierungen; im Zentrum befinden 

sich drei senkrecht verlaufende Strichbiin- 

del; Fd.-Nr.70/99

4 Schlittknochen (Halbfabrikat) vom Pferd; 

Metacarpus, proximal und distal synostiert; 

Seitliche Kanten des Knochens mit dem 

Messer oder einem Beil begradigt, auf der 

Vorderseite am proximalen und distalen 

Gelenk ebenfalls zugerichtet; Gleitflache 

(proximal) zeigt keine Schliffspuren;

Fd.-Nr. 74/99

5 RS eines handgefertigten Topfes mit Hori

zontalrand; handgeformte, mittelbraune 

Ware; Oberflache uneben; feine Sand-/ 

Glimmermagerung; Fd.-Nr. 74/99

6 RS eines handgefertigten Topfes mit ausge

stelltem Trichterrand; handgeformte, grau- 

braune Ware, innen geschwarzt; Oberflache 

uneben; mittelgrobe Steingrus-/Glimmerma

gerung; Fd.-Nr. 74/99

Abb. 10

(Kalksteindrechslerei, Bef.21, n./i2.Jh.)

1 Kalksteinrohling, randlich grob zugerichtet; 

Fd.-Nr. 61/99

2 Kalksteinrohling, randlich grob zugerichtet; 

Fd.-Nr. 61/99

3 zylindrischer Kalksteinrohling, randlich 

grob zugerichtet mit einer zentralen, zylin- 

drischen Bohrung versehen; Fd.-Nr. 61/99

4 zylindrischer Kalksteinrohling, randlich 

grob zugerichtet mit einer zentralen zylin- 

drischen Bohrung versehen; Fd.-Nr. 61/99

5 doppelkonischer Spinnwirtel aus Kalkstein, 

gedrechselt und geglattet; auf der Unterseite
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Abb. 10 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 13. 

Funde aus Grubenhaus Befund2i/99 (Drechslerei). 1-8 Kalkstein, M. 1:2; 9 Keramik, M. 1:3
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Abb. 11 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 13.

1, 2 Funde aus Grubenhaus Befund2; 3-7 Funde aus Befund8. 1-5 Kalkstein; 6, 7 Keramik, M. 1:3
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sind einige tiefe Drehspuren als Ziermuster 

erhalten; Reste einer roten Bemalung; koni- 

sche Bohrung im Zentrum; Fd.-Nr. 61/99

6 gedrtickt-doppelkonischer Spinnwirtel aus 

Kalkstein, gedrechselt und geglattet; auf der 

Unterseite sind einige tiefe Drehspuren als 

Ziermuster erhalten; geringe Reste einer ro

ten Bemalung auf der Unterseite; konische 

Bohrung im Zentrum; Fd.-Nr. 61/99

7 gedrtickt-doppelkonischer Spinnwirtel aus 

Kalkstein, gedrechselt und geglattet; im 

Randbereich stark angegriffen; konische 

Bohrung im Zentrum; Fd.-Nr. 61/99

8 doppelkonischer Spinnwirtel aus Kalkstein, 

gedrechselt und geglattet; konische Boh

rung im Zentrum; eine randliche Ausbre- 

chung; Fd.-Nr.61/99

9 RS, WS und BS eines Standbodengefafies 

mit abgesetztem Hals und profiliertem 

Trichterrand; handgeformte Irdenware, 

randlich nachgedreht; Oberflache uneben, 

dunkel-rotbraun gescheckt; mittlere bis 

grobe Steingrus-/Glimmermagerung; GefaR 

zeichnerisch rekonstruiert; Fd.-Nr. 61/99

10 Schleifstein aus feinkdrnigem Sandstein mit 

deutlichen Abnutzungsspuren; Fd.-Nr. 61/99

Abb. 11

(Funde aus verschiedenen Befunden, 

n./i2jh.)

1 doppelkonischer Spinnwirtel aus Kalkstein, 

gedrechselt und geglattet; konische Boh

rung im Zentrum; aus Bef. 2; Fd.-Nr. 11/99

2 zylindrischer Kalksteinrohling, randlich 

grob zugerichtet ohne zentrale Bohrung; 

aus Bef.2; Fd.-Nr. 11/99

3 konischer Kalksteinrohling, randlich grob 

bebeilt; aus Bef. 8; Fd.-Nr.21/99

4 fragmentierter doppelkonischer Spinnwir

tel aus Kalkstein, gedrechselt und geglattet; 

konische Bohrung im Zentrum; aus Bef. 8;

Fd.-Nr.21/99

5 gedrtickt-doppelkonischer Spinnwirtel aus 

Kalkstein, gedrechselt und geglattet; koni

sche Bohrung im Zentrum; Objekt ist stark 

angegriffen und verzogen; aus Bef. 8;

Fd.-Nr. 21/99

6 RS eines handgefertigten Schultertopfes mit 

Trichterrand; handgefertigte Irdenware;

Oberflache braunschwarz; mittelgrobe Stein- 

grusmagerung; aus Bef. 8; Fd.-Nr. 28/99

7 fragmentiertes Webgewichl aus sekundar 

gebranntem Ton; Oberflache hellbraun; 

feine Sandmagerung; aus Bef.8;

Fd. Nr.28/99

Abb. 12

(Standbodenkeramik von verschiedenen 

Stellen, 9.-12.Jh.)

1 RS eines Schultertopfes mit ausgestelltem, 

abgeschragt-kantigem Rand; handgeformte, 

teilweise nachgedrehte Ware; Oberflache 

schwarzgrau, uneben; auf der unteren Gefafi- 

halfte ist eine Schlickerung angebracht; 

mittlere Steingrus-/Glimmermagerung; aus 

Bef.59; Fd.-Nr.77/99

2 RS und BS eines grofien StandbodengefaBes 

mit ausbiegendem, profiliertem Rand;

handgeformte, nachgedrehte Ware; Oberfla

che uneben, innen rotbraun, auhen grau 

geschmaucht; zweizeiliges Wellenband auf 

der Schulter; mittelgrobe Steingrusmage- 

rung; aus Bef.59; Fd.-Nr.77/99

3 RS eines StandbodengefaRes mit kolben- 

fbrmig verdicktem Trichterrand; handgefer 

tigte Ware; Oberflache uneben, grau mit 

schwarzen Schmauchungen; mittelgrobe 

Steingrus-/Glimmermagerung; sekundare 

Flickung in Form eines eingebohrten Loches 

am Ubergang Schulter/Hals erkennbar; ein- 

zeilige Wellenbandverzierung auf der Schul

ter; Lesefund; Fd.-Nr.4/99

4 RS eines Schultertopfes mit leicht ausbiegen

dem, schrag-kantigem Rand; handgeformte, 

teilweise nachgedrehte Ware; Oberflache 

uneben, grau-schwarz geschmaucht; mittel

grobe Steingrus-/ Glimmermagerung;
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Abb. 12 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 13 und 17.

1, 2 aus Befund59; 3 Lesefund; 4 aus Befundzy. Keramik, M. 1:3

einzeilige Wellenbandverzierung auf der 

Schulter; aus Bef.63; Fd.-Nr. 111/99

5 RS eines StandbodengefaSes mit leicht ver- 

dicktem Trichterrand; handgefertigte Ware; 

Oberflache grauschwarz geschmaucht, une- 

ben; mittelgrobe Steingrus-/Quarzmage- 

rung; auf der Schulter mehrere einfache 

senkrechte gestellte Wellenbiindel; aus 

Bef. 27; Fd.-Nr.60/99
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Abb. 13 Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg. Lage der Fundstellen Magdeburger Str., Parzelle 17. 1 aus Befund 78; 

2-4 aus Befund79. 1 Knochen, M. 1:2; 2-4 Keramik, M. 1:3

Abb. 13

(Funde aus verschiedenen Befunden,

10.-12 Jh.)

1 spindelfbrmige Spitze aus Knochen; Ober 

flache sorgf al tig geglattet und glanzend po- 

liert; einseitige, unregelmaEig ausgefiihrte, 

rhombenfdrmig gekreuzte Strichgravierun- 

gen; Zurichtungsspuren in Form von Sage- 

spuren und Schleiffacetten auf der Unterseite 

erkennbar; aus Bef. 78; Fd.-Nr. 120/99

2 RS eines Schultertopfes mit verdickt-kanti- 

gem Trichterrand; handgeformte, nachge- 

drehte Ware; Oberflache mittelbraun mit 

Schmauchungen; mittelgrobe Steingrus-/ 

Glimmermagerung; aus Bef.79; Fd.-Nr.78/99

3 RS und WS eines StandbodengefaEes mit 

ausgestelltem Rand; handgeformte Ware; 

Oberflache uneben, braungrau mit schwar- 

zen chmauchungen auEen; die untere GefaE- 

halfte ist geschlickert; mittelgrobe Steingrus-/ 

Glimmermagerung; aus Bef. 79; Fd.-Nr. 78/99

4 RS eines Schultertopfes mit kurzem, ausbie- 

gendem, abgeschragt-kantigem Rand; hand

geformte, nachgedrehte Ware mit schwach 

eingetieften, bogenformig angeordneten 

Strichgruppenverzierungen auf der Schul

ter; Oberflache uneben, hellbraun, innen 

gran; mittelgrobe Quarz-/Glimmermage 

rung; aus Bef.79; Fd. Nr. 78/99
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Summary for both articles:

‘Between Bode and Bockshorn entrenchment: Preliminary report on the recent 

excavations 1998/99 in the area of the deserted village ofGrofi Orden in Quedlinburg' 

and A limestone lathe of the High Middle Ages from the deserted village ofGrofi 

Orden near Quedlinburg with a preliminary report of the 1999 excavation results'

From the beginning of the 9 th century the area along the Bicklingsbach stream in the 

northeastern part of Quedlinburg was occupied by the well-known village of Grok Or

den. There is documentary evidence, that this village was abandoned at least by the end 

of the 15 th century.

The methodical research of the site began ahead of road construction in 1993 with the 

examination of large areas with trial trenches. They confirmed the location of the village, 

which was presumed to be in this area since the interest of the former mayor of Quedlin

burg, G. Brecht, focused on Grok Orden in 1869.

From 1998 to 1999 two campaigns of excavation were initialised by the city of Quedlin

burg. Since then about 2400 m2 were excavated and more than twenty sunken houses, 

some stone-built cellars and two stone built wells were recorded. No direct traces of 

medieval peasant houses were found, maybe because their timber frame construction, 

consisting of wall-posts inserted in horizontal beams, left nearly no traces in the ground.

The wattle walls were made of willow, which was probably clad with daub, mud or 

dung. The reconstruction of the roof of both house types - sunken house and peasant

house- is supposed to be a gabled roof with ridge posts and shows it covered with or

ganic material such as thatch on a wattle base. The roof would have had vents at the apex 

of the gable walls for the smoke to emerge.

The archaeological report of the settlement also contains some characteristic features 

of specialisedhandicrafts. The excavations in Grok Orden have added new information 

on textile manufacturing, ironworking, bone working and a unique workshop for lime- 

stone-turning: In 1999 a sunken house of 4 m x 3,2 m came to light which displayed char

acteristic traces of a limestone workshop: rejects, raw material, products and limestone

waste were found on the floor of the building. The wooden building was destroyed by 

fire during the late nth/early 12 th century.

Most of the pottery in the village takes the form of Saxon bowl-shaped types which 

can be dated to the 10-12th centuries. These finds are such a prominent feature in me

dieval Germany, that their development has been traced and their chonology is more or 

less established. Typical Slavic pottery was also frequently found in waste pits.

It remains unclear if these ceramics were made and used in the village by people of 

Slavic origin, or if this pottery found its way to Grok Orden as packaging of tributes from 

Slavic tribes east of the Elbe river.
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Abkiirzungen

Bef. Befund

BS Bodenscherbe

Fd.-Nr. Fundnummer

RS Randscherbe

WS Wandscherbe
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