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kommende Bereich erstreckt sich auf einem ost- 

westlich orientierten Gelandestreifen in giinstiger 

Siidhanglage von 400 bis 500 m Lange, mit einer 

kleinen alten Sandgrube in der Mitte. Im Friihjahr 

des Berichtszeitraumes wurde im Rahmen einer Ver- 

anstaltung des Heimatmuseums „ZeitRaume Bo- 

denstedl" unter Leitung des Verfassers eine Feldbe- 

gehung durchgefuhrt. Sie erstreckte sich auf den 

begehbaren westlichen und mittleren Bereich der 

Verdachtsstelle. Spater wurde der gesamte Ver- 

dachtsbereich einschlieElich des bstlichen Drittels 

uber einen mehrwochigen Zeitraum auch mit dem 

Metalldetektor begangen (J. Heuer). Uberraschen- 

derweise lagen am Ende im gesamten Fundmaterial 

nur einzelne spatmittelalterliche Scherben vor, wie 

sie allerorten auf Ackern gefunden werden konnen. 

Das restliche Fundmaterial sowie vermutlich samtli- 

che Metallfunde, darunter zahlreiche Eisengegen- 

stande, sind, soweit zu beurteilen, neuzeitlich. Hin- 

zu kommt als Einzelfund eine kleine Flintklinge.

Als Fazit ist zu konstatieren, dass Klein Vall- 

stedt vermutlich nicht in dem vermuteten Bereich 

gelegen hat. Der iiberlieferte Flurname spricht je- 

doch fur eine Verortung in raumlicher Nahe. Fur 

weitere Nachforschungen kommt auch der Bereich 

siidlich der Bachsenke, der zur Nachbargemarkung 

Broistedt gehort, in Frage, zumal Heimatforscher 

hier gewisse archivalische Hinweise eruiert haben. 

Lit.: Kleinau 1967: H. Kleinau 1967, Geschichtli- 

ches Ortsverzeichnis des Landes Braunschweig 

(Hildesheim 1967), Nr. 2105. - von Botticher 1996: 

A. von Botticher 1996, Geschichtliches Ortsver

zeichnis des Landkreises Peine. Geschichtliches 

Ortsverzeichnis von Niedersachsen 6 (Hannover 

1996), Nr. 201.

F, FM: T. Budde, Edemissen, und Helfer/J. Heuer, 

Lengede; FV: Dorfmus. „Vallseum“ Vallstedt

T. Budde

Landkreis Rotenburg (Wumme)

331 Brockel FStNr. 49,

Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Mittelsteinzeit und Jungsteinzeit:

Diese von W. Mattick 2003 entdeckte Fundstelle 

wurde seitdem systematisch prospektiert (vgl. Fund

chronik 2016, 201 Kat.Nr. 250). Unter den neu ent- 

deckten Flintartefakten befindet sich ein kernbeil- 

artig zugeschlagenes, aber unfertiges Gerat. Das Ar- 

Abb. 287 Brockel FStNr. 49. Gde. Brockel,

Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 331). Segment.

M. 2:3. (Zeichnung: K. Gerken)

tefakt passt gut in den bisher ermittelten endmesolit- 

hischen bis friihneolithischen zeitlichen Ansatz. Ein 

aufgefundener Mikrolith ist als Segment anzuspre- 

chen (Abb. 287). Dieser weist in das Friihmesolithi- 

kum und belegt erstmalig diese Zeitstufe auf der 

Fundstelle.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

332 Brockel FStNr. 54,

Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg (Wumme)

Altsteinzeit, Mittelsteinzeit und Jungsteinzeit: 

Systematische Absammlungen auf dieser bekannten 

Fundstelle durch W. Mattick haben weitere Flint- 

artefakte ergeben (vgl. Fundchronik 2012, 153 Kat. 

Nr. 234). Darunter befinden sich ein Trapez und ein 

Bohrer (Abb. 288, 1,2). Weiterhin liegen ein Kratzer 

(Abb. 288, 3), eine triangulare Pfeilspitze (Abb. 

288, 4), eine gefliigelte Pfeilspitze (Abb. 288, 5; Typ 

7b nach Kuhn 1979) und ein Klingenfragment (Abb. 

288, 6) vor. Diese Artefakte bestatigen die bisher er- 

fasste spatmesolithische und neolithische Zeitstel- 

lung.

Ein weiteres Flintartefakt lasst sich nicht sicher 

interpretieren. Es ist aus einer Frostscherbe gefertigt 

und weist unilateral eine flache, beidseitige Retu

sche auf, die an dem einen Ende in einer Spitze en- 

det. Das andere Ende ist an einer Frostkluft gebro- 

chen, wobei der Bruch die Retuschen kappt (Abb. 

288, 7). Da regional immer wieder einzelne mittel- 

palaolithische Artefakte an der Oberflache angetrof- 

fen werden, ist eine Deutung als Fragment eines 

Keilmessers denkbar, zumal die gleichmaEige Glanz- 

patina dieser Interpretation nicht widerspricht. An- 

derenfalls ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei 

dem Artefakt um ein ad hoc aus einer Frostscherbe 

gefertigtes Sichelfragment handelt, welches dann 

ebenfalls in den bereits vorliegenden neolithischen 

Kontext zu stellen ware.

Lit.: Kuhn, Spatneolithikum 1979.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken
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Abb. 288 Brocke! FStNr. 54, Gde. Brockel, 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 332).

1 Trapez, 2 Bohrer, 3 Kratzer. 4 triangulare 

Pfeilspitze, 5 get lugelte Pfeilspitze, 6 KI ingen

fragment, 7 Keilmesserfragment (?). M. 2:3.

(Zeichnungen: K. Gerken)

333 Brockel FStNr. 60,

Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Jungsteinzeit:

Diese von W. Mattick entdeckte und bereits vorge- 

stellte Fundstelle (vgl. Fundchronik 2016, 202 Kat. 

Nr. 252) hat erneut umfangreiche Flintartefakte er- 

geben. Es sind mehrere Kratzer unterschiedlicher 

Art belegt (Abb. 289, 1-3). Besonders ist hier ein 

Kratzer mit iiberschliffener Kratzerkappe zu nennen 

(Abb. 289, 5). Es soli noch mal deutlich herausge- 

stellt werden, dass es sich bei der Grundform nicht 

um einen Abschlag von einem geschliffenen Beil 

handelt. Dieser Kratzertyp scheint in der Literatur 

bislang keine Beachtung zu finden. Lediglich im 

Ldkr. Rotenburg wird er erwahnt und tritt dort z.B. 

in einem neolithischen Inventar mit einem sog. Glo- 

ckenbechermesserchen auf (Bulstedt FStNr. 108; 

Gerken 2001, Taf. 77,15). Auch auf der Fundstelle 

Brockel 60 ist ein Glockenbechermesserchen belegt. 

Somit lasst sich moglicherweise eine endneolithi- 

sche Zeitstellung fur diesen Werkzeugtyp fixieren.

Ein weiteres Stuck stammt aus dem Bereich ei- 

nes abgetragenen Grabhiigels in Westertimke (FSt

Nr. 18).

Weiterhin wurden in Brockel FStNr. 60 einige 

Klingen / Klingenfragmente geborgen, wobei ein 

Exemplar eine laterale Retusche aufweist. Zudem

Abb. 289 Brockel FStNr. 60, Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 333). 1, 2 Kratzer, 3 Kratzer mit uberschliffener 

Kratzerkappe, 4 Bohrer, 5 Pfeilschneide. M. 2:3.

(Zeichnungen/Foto: K. Gerken)
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sind einige partiell retuschierte Frostscherben und 

Abschlage belegt. Hinzu kommen ein atypisches 

Kerngerat sowie drei Bohrer (vgl. Abb. 289, 4) und 

ein ausgesplittertes Stuck. Ebenso konnten eine tri

angulare Pfeilspitze und eine Pfeilschneide geborgen 

werden (Abb. 289, 5). SchlieElich ist noch eine 

Keramikscherbe aufgefunden worden. In der Zu- 

sammenschau kbnnen die meisten Artefakte in das 

Neolithikum gestellt werden.

Lit.: Gerken 2001: K. Gerken, Studien zur jung- und 

spatpalaolithischen sowie mesolithischen Besied- 

lung im Gebiet zwischen Wumme und Oste. Ar- 

chaologische Berichte des Landkreises Rotenburg 

(Wiimme) 9 (Oldenburg 2001). - Kuhn, Spatneo- 

lithikum 1979.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken 

334 Brockel FStNr. 61,

Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg (Wiimme) 

Jungsteinzeit:

Diese Fundstelle wurde ebenfalls von W. Mattick 

entdeckt und bereits vorgestellt (vgl. Fundchronik 

2012, 154 Kat.Nr. 237). Unter den neu aufgefunde- 

nen Artefakten befinden sich eine Keramikscherbe, 

eine retuschierte Frostscherbe, ein Kratzer und ein 

Glockenbechermesserchen (Abb. 290). Dieses ist 

aus einer Frostscherbe gefertigt und zeigt an einer 

Kante beidseitig flach verlaufende Retuschen. Im 

Gesamtkontext, wobei vor Jahren bereits eine Scher- 

be der Einzelgrabkultur entdeckt wurde, lasst sich 

fur die meisten Artefakte wohl ein endneolithisches 

Alter annehmen.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

335 Brockel FStNr. 68,

Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg (Wiimme)

Altsteinzeit und Jungsteinzeit:

Diese Fundstelle wurde von W. Mattick 2015 ent

deckt und bereits vorgestellt (Fundchronik 2016, 

203 Kat.Nr. 253). Neue Begehungen ergaben zahl- 

reiche weitere Artefakte. Neben zwei Kratzern, wo

bei ein Stuck wiederum gezahnt ist (vgl. Fundchro

nik 2016), sind ein Grobbohrer und zwei retuschie- 

rete Abschlage aufgefunden worden. Zudem liegen 

drei triangulare Pfeilspitzen vor (Abb. 291, 1-3). 

Ebenso fanden sich zwei gefliigelte Pfeilspitzen 

(Abb. 291, 4-5; Typ 7b nach Kuhn 1979). Daneben 

wurden auch einige Grundformen der Flintartefakt- 

produktion aufgefunden. Die Funde lassen sich all- 

gemein in das Neolithikum stellen.

Vermutlich in das Palaolithikum gehbrt ein bi- 

fazial retuschiertes Geratfragment, welches aus ei-

Abb. 290 Brockel FStNr. 61, Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 334). Glockenbechermesserchen. M. 2:3. 

(Zeichnung: K. Gerken)

Abb. 291 Brockel FStNr. 68, Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg 

(Wiimme) (Kat.Nr. 335). 1-3 triangulare Pfeilspitzen, 4, 5 

geflugelte Pfeilspitzen. 6 Keilmesserfragment (?). M. 2:3. 

(Zeichnungen: K. Gerken)
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ner Frostscherbe gefertigt wurde (Abb. 291, 6). Das 

Stuck zeigt an der medialen Frostbruchflache, die 

noch weiter in das Artefakt hineinlauft, gekappte 

Negative. Die Kanten sind scharf. Das Artefakt weist 

sowohl auf den retuschierten, als auch auf den Kluft- 

flachen eine gleichmaEige Glanzpatina auf. Mbgli- 

cherweise handelt es sich um ein Keilmesserfrag- 

ment.

Lit.: Kuhn, Spatneolithikum 1979

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

336 Brockel FStNr. 69,

Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Unbestimmte Zeitstellung:

Die von W. Mattick neu entdeckte Fundstelle liegt 

auf dem Siidhang einer Geestkuppe, etwa 700m 

nordlich eines kleinen Bachlaufs. Als einziges Gerat 

ist ein Kratzer aufgefunden worden, der dorsovent- 

ral alternierend retuschiert wurde (Abb. 292). Eine 

zeitliche Fixierung ist aktuell noch nicht moglich.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

Abb. 292 Brockel FStNr. 69, 

Gde. Brockel, Ldkr. Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 336). Kratzer. 

M. 2:3. (Zeichnung: K. Gerken)

337 Heeslingen FStNr. 273,

Gde. Heeslingen, Ldkr. Rotenburg (Wiimme)

Fruhes Mittelalter:

Im Sommer 2018 sollte ein landwirtschaftlicher Be- 

trieb um eine Kartoffellagerhalle erweitert werden. 

Erst wahrend des laufenden Oberbodenabzugs wur

de dem Vorhabentrager die denkmalrechtliche Auf- 

lage in seiner Baugenehmigung gewahr und eine 

schnelle Kontrolle der 2.000 m2 groRen Flache durch 

die umgehend benachrichtige Kreisarchaologie er- 

brachte tatsachlich Befunde, die von einer nordlich 

des Knullbaches und seines Zusammenflusses mit 

der Oste giinstig gelegenen Siedlung zeugen. Ent- 

sprechend kurzfristig musste eine Ausgrabung orga- 

nisiert werden.

Neben mehreren Siedlungsgruben und Pfosten-

Pfostenstandspuren

10 m

Gruben

Abb. 293 Heeslingen FStNr. 273,

Gde. Heeslingen, Ldkr. Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 337). Ubersichtsplan 

der Grabungsflache. (Grafik: J. Bock)
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setzungen, die sich im siidwestlichen Bereich der 

Flache konzentrierten, fielen zwei im Planum voll- 

standige Grubenhauser ins Auge (Abb. 293). Sie 

wiesen nahezu identische Abmessungen von 3,6x 

5,1m und 3,6 x 5,4m auf und waren vermutlich je- 

weils vom Acht-Pfosten-Typ (die Pfostengruben 

setzten sich kaum von der Grubenhausverfiillung ab 

und waren daher in einigen Fallen erst im Profil 

nachweisbar). Nur bei einem (Bef. 36) war ein 

Wandgrabchen nachweisbar. Ein weiteres Gruben- 

haus hat sich nur in schwachen Resten erhalten, zu- 

mal ein Teil in der westlichen Grabungsgrenze ver- 

schwand; dafiir sind zwei Phasen erkennbar (Bef. 61 

und 62). Die jiingere und besser erhaltene Phase 

wies nur noch wenige Zentimeter Tiefe der Gruben- 

hausverfiillung auf; neben den drei Pfosten der ostli- 

chen Giebelseite lieR sich nur der Ansatz eines 

Wandgrabchens erkennen. Dartiber hinaus wurde 

ein Brunnen (Bef. 32) freigelegt, der im Planum ei- 

nen Durchmesser von 2,4 m aufwies und dessen Pro

fil in dem feinen und vollig ausgetrockneten Sand 

bei 1,5 m Tiefe zusammenbrach. Mittels eines Bag

gers konnte die Brunnentiefe bis 2,8 m weiter ver- 

folgt werden, bevor die Untersuchung aus Siche- 

rungsgriinden abgebrochen werden musste.

Das keramische Fundinventar blieb insgesamt 

sehr iiberschaubar. Es erlaubt nach erster Ansprache 

nur eine allgemeine Datierung in das friihe Mittelal- 

ter. Diese Einordnung verleiht der Fundstelle eine 

weitergehende Bedeutung fur die Ortsgeschichte, 

denn damit steht sie offenkundig in Zusammenhang 

mit dem im 10. Jh. gegriindeten Kloster Heeslingen. 

Von diesem hat nur die fruhromanische St. Viti- 

Kirche (die alteste erhaltene Kirche im Elbe-We- 

ser-Dreieck) iiberdauert, die sich 1,4 km westlich der 

Fundstelle befindet, die wiederum nur den ostlichen 

Auslaufer eines Siedlungsareals darstellt.

F: Kreisarch. Rotenburg (Wumme); FM: J. Bock 

(ArchON Bock + Hbppner GbR); FV: zzt. ArchON 

Bock, spater Kreisarch. Rotenburg (Wumme)

J. Bock

338 Hemsbunde FStNr. 33,

Gde. Hemsbunde, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Jungsteinzeit und Bronzezeit:

Diese Fundstelle wird seit Jahren von W. Mattick 

systematised begangen (vgl. Fundchronik 2016, 203 

Kat.Nr. 257). Unter den neu aufgefundenen Flint- 

artefakten befinden sich vier Kratzer, ein partiell re- 

tuschierter Abschlag, zwei Bohrer (Abb. 294, 1) und

Abb. 294 Hemsbunde FStNr. 33, Gde. Hemsbunde,

Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 338). 1 Bohrer,

2 retuschierte Frostscherbe. M. 2:3. (Zeichnungen: K. Gerken)

fiinf retuschierte Frostscherben. Das eine Stuck ist 

einseitig vollflachig retuschiert. Die zweite Seite 

weist an einer Lateralkante Retuschen auf, so dass 

von einer messerartigen Funktion ausgegangen wer

den kann (Abb. 294, 2). Diese Artefakte lassen sich 

gut dem bislang fixierten Zeitbereich „Neolithi- 

kum/Bronzezeit1' zuordnen.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

339 Hemsbunde FStNr. 34,

Gde. Hemsbunde, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Jungsteinzeit:

Auch diese Fundstelle wird von W. Mattick schon 

seit mehreren Jahren begangen (vgl. Fundchronik 

2016, 204 Kat.Nr. 258). Neu aufgefunden werden 

konnte eine langliche Frostscherbe, die einen stump

fen Riicken aufweist und deren gegeniiberliegende 

Kante eine Schneide besitzt. Diese ist durch eine so- 

wohl dorsal auch als ventral angelegte flache Retu

sche erzielt worden (Abb. 295). Das Artefakt passt 

typologisch und technologisch gut in das bisherige

Abb. 295 Hemsbunde

FStNr. 34,

Gde. Hemsbunde, Ldkr.

Rotenburg (Wumme)

(Kat.Nr. 339). Messer.

M. 2:3. (Zeichnung und

Foto: K. Gerken)
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Fundspektrum und lasst sich wohl in das Neolithi- 

kum datieren.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

340 Hemsbunde FStNr. 49,

Gde. Hemsbunde, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Jungsteinzeit, fruhes und hohes Mittelalter und 

unbestimmte Zeitstellung:

Diese Fundstelle wurde von W. Mattick neu ent- 

deckt. Sie liegt auf dem Siidosthang einer Geestkup- 

pe, etwa 1200 m nordlich der Wiedau. Es liegen acht 

Keramikscherben vor, die z.T. vorgeschichtlich, z.T. 

friih- bis hochmittelalterlich anzusprechen sind. An 

Flintartefakten konnten ein Kernfragment, eine 

Klinge, eine retuschierte Frostscherbe sowie zwei 

Kratzer und ein Kernbeil aufgefunden werden. Das 

Kernbeil ist aus einer Frostscherbe gefertigt und auf 

beiden Seiten nur partiell flachig zugeschlagen 

(Abb. 296). Es weist eine Lange von 85 mm und eine 

Breite von 40 mm auf. Die Dicke betragt 19 mm. Es 

zeigt an beiden Enden Schneiden, die in Langsachse 

dorsoventral zugerichtet wurden. Das Beil gehort 

somit zum Typ „Ohe“. Ein vergleichbares Stuck 

konnte in der Fundstelle Hude 1 aufgefunden wer

den (Stapel 1991, Taf. 40,1) und datiert dort in die 

entwickelte Trichterbecherkultur.

Lit.: Stapel 1991: B. Stapel, Die geschlagenen Stein- 

gerate der Siedlung Hude 1 am Dummer. Verbffent- 

lichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des 

Landesmuseums zu Hannover 38 (Hildesheim 

1991).

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

Abb. 296 Hemsbunde 

FStNr. 49, Gde. Hemsbunde, 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

(Kat.Nr. 340). Kernbeil.

M. 2:3. (Zeichnung:

K. Gerken)

Abb. 297 Hemsbunde 

FStNr. 50, Gde. Hemsbunde, 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

(Kat.Nr. 341). Funktionsform 

Scheibenbeil. M. 2:3. 

(Zeichnung: K. Gerken)

341 Hemsbunde FStNr. 50,

Gde. Hemsbunde, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Mittelsteinzeit und Jungsteinzeit:

Auch diese Fundstelle wurde von W. Mattick neu 

entdeckt und systematisch prospektiert. Sie liegt an 

hbchster Stelle auf einer Geestkuppe, etwa 1300 m 

nordlich der Wiedau und wenige hundert Meter siid- 

lich eines kleinen Baches. An Artefakten liegen bis

lang nur ein partiell retuschierter Abschlag sowie ein 

Scheibenbeil vor (Abb. 297). Dieses Artefakt ist aus 

technologischer Sicht zwar nur als „Funktionsform“ 

Scheibenbeil zu bezeichnen, da es nicht der klassi- 

schen Herstellungstechnik entspricht, hat aber die 

gleiche Funktion. Diese Form tritt signifikant im 

niedersachsischen Tiefland in Erscheinung und ist 

in dieser Art der brtlichen Rohmateriallage geschul- 

det (vgl. Fundchronik 2014, 170 Kat.Nr. 229). So ist 

auch das vorliegende Exemplar aus einer Frostscher

be gefertigt. Die Ventralseite ist vollkommen unbe- 

arbeitet. Beide Langskanten sind im oberen Bereich 

von der Ventralseite aus zugeschlagen, ebenso der 

Nackenbereich. Die Schneide ist unbearbeitet, zeigt 

aber deutliche Gebrauchsspuren. Das Beil weist 

eine Lange von 67 mm, eine Breite von 42 mm und 

eine Dicke von 13 mm auf. Das Artefakt ist endme- 

solithisch bis neolithisch einzustufen.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

342 Hemsbunde FStNr. 51,

Gde. Hemsbunde, Ldkr. Rotenburg (Wumme)

Mittelsteinzeit und unbestimmte Zeitstellung:

Diese Fundstelle wurde von W. Mattick neu ent-
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O

Abb. 298 Hemsbunde FStNr. 51,

Gde. Hemsbunde, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

(Kat.Nr. 342). Einfache Spitze. M. 1:1.

(Zeichnung: K. Gerken)

deckt. Sie liegt am HangfuR einer Geestkuppe, etwa 

180 m siidlich vom Ahlers Beek.

Es liegen 34 Flintartefakte vor. Darunter befin- 

den sich 13 Trimmer, 15 Abschlage, 2 Kerne und 3 

Klingen. Als einziges aussagefahiges Artefakt ist eine 

einfache Spitze belegt, die fur einen Teil der Fund- 

stlicke ein mesolithisches Alter anzeigt (Abb. 298). 

Der iiberwiegende Teil der Artefakte ist aber jiinger 

als mesolithisch einzuschatzen.

F, FM, FV: W. Mattick, Brocket K. Gerken

343 Karlshbfen FStNr. 17,

Gde. Gnarrenburg, Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Vorromische Eisenzeit und rbmische Kaiserzeit:

Seit mehr als 100 Jahren ist das Gnarrenburger Moor 

fur seine Bohlenwege und Wagenfunde bekannt. 

Eine nur 1 km breite Moorenge zwischen Gnarren

burg und Karlshbfen bot liber Jahrtausende eine der 

wenigen Moglichkeiten, das riesige, rund 360 km2 

groRe Teufelsmoor zu iiberqueren. Bei der Kultivie- 

rung und dem Abbau des Moores kamen von Torf- 

moosen iiberwachsene und auf diese Weise konser- 

vierte Holzwege samt einiger zu Bruch gegangener 

Rader und Achsen wieder ans Tageslicht. Dank der 

Aktivitaten der Heimatforscher Hans Muller-Brauel 

und August Bachmann konnte am Ende des 19. Jhs. 

und in der ersten Halfte des 20. Jhs. so manches 

Fundstiick vor der Zerstdrung durch den Torfstich 

bewahrt werden. Nachdem die letzten grbReren 

Funde aus den 1940er Jahren stammen - nur ein 

Radfragment wurde beim Aushub eines Grabens 

1976 gefunden - stellte sich die Frage, inwieweit 

nach Torfabbau und jahrzehntelanger landwirt- 

schaftlicher Nutzung der Flachen iiberhaupt noch 

gut erhaltene Torfschichten mit nennenswerten ar- 

chaologischen Funden in dem Areal vorhanden 

sind.

Erste Versuche, noch vorhandene Teilstrecken 

der Bohlenwege mit der Peilstange auszumachen, 

starteten im Sommer 2017. Bereits nach einigen 

Bohrungen lieR sich nur wenige Dezimeter unter der 

Oberflache der deutliche Widerstand einer linear 

verlaufenden Struktur im weicheren Torfkdrper fest- 

stellen. Nach solch ermutigenden Anfangserfolgen 

entschloss sich die Kreisarchaologie Rotenburg 

(Wumme) in Kooperation mit dem Fachreferat 

Moor- und Feuchtbodenarchaologie des NLD einen 

Fbrderantrag im Rahmen des Europaischen Kultur- 

erbejahres (ECHY) zu stellen. Ziel des Projektes war 

es, noch unbekannte Teilstrecken der bislang nur 

rudimentar untersuchten Bohlenwege in der Gnar

renburger Moorenge ausfindig zu machen.

Nach Bewilligung des Projektes wurden im 

Sommer 2018mehrere Flachen systematised mit der 

Peilstange und dem Piirckhauer in verschiedenen 

Transekten prospektiert. Aus Holz gebaute Wege 

lassen sich mit einfachen Stangen aus Metall oder 

Fieberglas bis zu mehrere Meter unter der Moor- 

oberflache erfassen, da das Holz in der Regel barter 

als der umgebende Torfkdrper ist. Die Mehrzahl der 

untersuchten Flachen schied wegen vorangegange- 

ner Abtorfungen, Sandmischkulturen und Uberbau- 

ungen sehr schnell aus. Auf dem grbRten Teil ihres 

ehemaligen Verlaufs kbnnen die Bohlenwege nicht 

mehr vorhanden sein. Nur unmittelbar nbrdlich der 

Ortschaft Karlshbfen lieRen sich zwei Griinflachen 

mit liber 5 m machtigen Torfschichten ausmachen. 

Nach insgesamt rund 1.000 Bohrungen waren dort 

flinf Verdachtsflachen ausgemacht, die sich aller- 

dings nur zum Teil zu linearen Strukturen und damit 

potentiellen Wegen erganzen lieRen. Vier dieser Ver

dachtsflachen liegen jeweils wenige Dezimeter unter 

der heutigen Oberflache, nur in einem Fall wurde 

auch ein tiefer im Moor liegender Widerstand ertas- 

tet. Zwei der Verdachtsflachen wurden von Ende 

August bis Anfang November naher untersucht.

Ostlich der heutigen VerbindungsstraRe zwi

schen Gnarrenburg und Karlshbfen wurde in knapp 

2 m Tiefe ein Weg der Jungsteinzeit freigelegt (s. 

Karlshbfen FStNr. 18, Kat.Nr. 343). Bei der ebenfalls 

untersuchten, westlich der modernen LandstraRe 

gelegenen Fundstelle Karlshbfen 17 erbrachte ein 

erster kleiner, nur etwa spatenbreiter Testschnitt be

reits 25 cm unter der Oberflache schlecht erhaltene, 

aber eindeutig bearbeitete Holzer. Im Spatsommer 

2018 wurde eine rund 30 m2 groRe Ausgrabung 

durchgeflihrt, um die Ausdehnung und Funktion so- 

wie die Erhaltung des Holzbefundes zu erfassen. 

Von Anfang an bereitete die Deutung Schwierigkei- 

ten: Zum einen flihrte die knapp 3 m breite Holzlage 

nicht in der erwarteten Richtung liber das Moor,
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zum anderen machten die Holzer einen sehr unge- 

ordneten Eindruck. Nur wenige lagen annahernd 

parallel, der groEere Teil lag kreuz und quer ineinan- 

der verschachtelt. Zwar zeigten sich zeitweilig nach 

dem Abnehmen der obersten Lagen parallele, in 

Langsrichtung liegende Halblinge, darunter folgte 

jedoch wiederum ein buntes und in dieser Form bis

lang einmaliges Sammelsurium unterschiedlich zu- 

gerichteter Holzer in relativ chaotischer Anordnung 

(Abb. 299). Der bis zu 80 cm machtige Holzbefund 

wurde in insgesamt 17 Plana Schicht fur Schicht ab- 

getragen. GroEtenteils handelt es sich um Spaltboh- 

len und Bretter, die in einigen Fallen an den Enden 

ausgestemmte Durchlochungen aufwiesen, wie sie 

von Bohlenwegen in der spaten vorromischen Ei- 

senzeit und friihen romischen Kaiserzeit bekannt 

sind. Dazwischen lagen aber auch Bauholzer mit 

ausgestemmten Gabelungen, Vierkantholzer und ei- 

nige Holzgerate wie Hammer, das Bruchstiick eines

Abb. 299 Karlshofen FStNr. 17, Gde. Gnarrenburg,

Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 343). Mit der Fundstelle

Karlshofen 17 wurden die Uberreste eines Weges aus der spaten 

vorromischen Eisenzeit Oder romischen Kaiserzeit neu entdeckt. 

(Foto: M. Heumuller)

dreiteiligen holzernen Scheibenrades mit halbmond- 

formigen Aussparungen, ein Teilstiick eines Joches 

oder ein vollstandig erhaltener „Wanderstab“.

Direkt angrenzend an diesen Holzbefund wur

de eine weitere ungewohnliche Konstruktion aus 

senkrecht bzw. schrag in das Moor gesteckten, 1 bis 

2 m langen, vierkantig gespaltenen Pflocken und ei- 

nem pfeilerartigen, senkrecht in den Torf getriebe- 

nen, am oberen Ende halbrund zugearbeiteten 

Spaltbrett freigelegt. Die senkrechten Konstruk- 

tionselemente trugen einen waagerecht verlegten 

Halbling. Die groEe Menge der senkrechten Trager- 

elemente lasst eine geringfiigig von der Oberflache 

abgehobene Konstruktion vermuten, die jedoch nur 

randlich erfasst wurde (Abb. 300).

Wegen der dichten Lage unter der Grasnarbe 

lag zu Beginn der Grabung der Verdacht einer neu- 

zeitlichen oder mittelalterlichen Zeitstellung nahe. 

Drei erste, fur die Fundstelle Karlshofen 17 erstellte 

14C-Datierungen (MAMS 37323: 2013±23 BP, cal 

BC 42 calAD 15; MAMS 37324: 1700±22 BP, calAD 

270-388; MAMS 37325: 2007±22, cal BC 39 calAD 

17) ordnen zumindest die zuoberst liegenden Holzer 

in die Zeit zwischen 40 cal BC und 390 calAD und 

damit in die spate vorromische Eisenzeit bis rbmi- 

sche Kaiserzeit ein. Ein groEer Teil der dariiber lie

genden, in den letzten 2000 Jahren gebildeten Torf- 

schicht ist offenbar als Folge menschlicher bzw. 

landwirtschaftlicher Aktivitaten verschwunden.

Als erstes Fazit der Grabungskampagne lasst 

sich festhalten, dass zwischen Gnarrenburg und 

Karlshofen offenbar noch Reste mehrerer Wege vor- 

handen sind, die tendenziell in die vorromische Ei

senzeit oder rbmische Kaiserzeit datieren. Im Kon- 

struktionsstil dieser Zeit gebaute Wege hatte H. 

Muller-Brauel in seinem 1898 erschienenen Auf- 

satz bereits skizziert. Im Detail lasst sich die Frage 

nach der Konstruktion des neu untersuchten Holz- 

befundes momentan jedoch nicht beantworten. 

Mbglicherweise wurden hier iibrig gebliebene oder 

wieder verwendete Bauteile eines alteren Weges und 

andere Holzbauteile zu einem provisorischen Uber- 

weg ins Moor verlegt und vielleicht mehrfach durch 

weitere aufgebrachte Holzlagen ausgebessert. Wie- 

derholt festgestellte Brandspuren konnten dafiir 

sprechen, dass es sich um die Reste eines absichtlich 

zerstorten Weges handelt. Unklar ist bislang, ob die 

direkt angrenzende, wohl abgehoben gebaute Kon

struktion zum selben Bauwerk gehbrte.

Die Grabung wurde mit Mitarbeitern der Kreis- 

archaologie Rotenburg und des NLD durchgefuhrt.
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Abb. 300 Karlshdfen FStNr. 17, 

Gde. Gnarrenburg,

Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

(Kat.Nr. 343). Senkrechte 

Tragerelemente aus 1 bis 2 m 

langen, vierkantig gespaltenen 

Pflbcken und einer massiven 

Bohle. (Foto: M. Heumuller)

Dem Bachmann-Museum Bremervorde haben wir 

fur Ihre tatkraftige Hilfe zu danken. Den Grund- 

stiicksbesitzern Annedore und Gunther Specht dan

ken wir vielmals fur ihre freundliche und interessier- 

te Aufnahme und Ihre logistische Unterstiitzung.

Lit.: Hesse 2011: S. Hesse, Ein neues Datum fur ein 

altes Rad. Archaologische Funde von Rad- und Wa- 

genteilen aus dem Teufelsmoor zwischen Gnarren

burg und Karlshdfen. Rotenburger Schriften 91, 

2011, 235-244. - Hesse/Heumuller 2019: S. Hes

se/M. Heumuller, Bohlenwege durch das Teufels

moor. Neue Funde zwischen Gnarrenburg und 

Karlshdfen. AiN 22, 2019, 63-67. - Muller-Brauel 

1898: H. Muller-Brauel, Die Bohlenbriicken im Teu

felsmoor (Provinz Hannover). Globus. Illustrierte 

Zeitschrift fur Lander- und Vdlkerkunde 73, 1898, 

23-25.

F, FM: NLD/Kreisarch. Rotenburg (Wumme); FV: 

Kreisarch. Rotenburg (Wumme)

M. Heumuller/S. Hesse/I. Neumann

344 Karlshdfen FStNr. 18,

Gde. Gnarrenburg, Ldkr. Rotenburg (Wiirnme) 

Jungsteinzeit:

Aus dem schmalen Moorstreifen zwischen den Ort- 

schaften Gnarrenburg und Karlshdfen ist eine unge- 

wohnliche Vielzahl an Wegen und Radfunden be- 

kannt (Hesse 2011, 241-243). Ein aktuelles Luftbild 

mit der Eintragung der friiheren (max.) Mooraus- 

breitung (Abb. 301) verdeutlicht die besondere to- 

pografische Situation: Zwei Geestzungen, auf denen 

heute die Ortschaften Gnarrenburg und Karlshdfen 

liegen, ragen hier so weit in das Moor hinein, dass 

nur noch eine Strecke von max. 1 km iiberwunden 

werden musste. Bei der Anlage des Oste-Ham- 

me-Kanals, mit dem weite Teile des Teufelsmoores 

am Ende des 18. Jhs. erschlossen wurden, und den 

in der Folge vermehrt angelegten Torfstichen, wur

den die alten Wege entdeckt und in den betroffenen 

Bereichen zerstbrt. Die verdienten Heimatforscher 

Hans Muller-Brauel und August Bachmann doku- 

mentierten bereits am Ende des 19. bis zur ersten 

Halfte des 20. Jhs. die Entdeckungen und stellten 

einen Teil der Funde fur ihre Sammlungen sicher. 

Bachmann konnte bei Bauarbeiten in der Moorenge 

in den 1940er Jahren ein Scheibenrad bergen, das 

heute in dem nach ihm benannten Museum in Bre

mervorde ausgestellt ist. Ein zugehbriger Weg wurde 

allerdings nicht gefunden. Eine neuere 14C-Datie- 

rung stellt das Rad in die Jungsteinzeit, genauer in 

die Zeit zwischen 2580-2479 calBC (Hesse 2011, 

240). Es gehbrt damit zu den alteren Exemplaren in 

Nordeuropa.

Im Zuge eines durch das Europaische Kultur- 

erbejahr (ECHY) gefbrderten und von der Kreisar- 

chaologie Rotenburg (Wiirnme) in Kooperation mit 

dem Fachreferat Moor- und Feuchtbodenarchaolo- 

gie des NLD durchgefiihrten Projektes, wurde die 

Gnarrenburger Moorenge systematised nach vorge-
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Abb. 301 Karlshdfen FStNr. 18, 

Gde. Gnarrenburg, Ldkr. 

Rotenburg (Wumme) (Kat.

Nr. 344). Luftbild der Moorenge 

mit Emtragung der Moorgrenze 

und der bekannten und neu 

untersuchten Fundstellen. (Bild: 

M. Heumuller/Kartenquelle LBEG, 

archaologische Daten: Adabweb; 

Grafik: M. Heumuller)

schichtlichen Wegen prospektiert und mehrere, 

mutmaRlich metallzeitliche Wege bzw. entsprechen- 

de Verdachtsflachen entdeckt (s. Karlshdfen FStNr. 

17, Kat.Nr. 342).

Unmittelbar bstlich der LandstraRe zwischen 

Gnarrenburg und Karlshdfen lieRen sich mit der 

Peilstange in knapp 2 m Tiefe deutliche Widerstande 

ertasten, die eine altere vorgeschichtliche Wege- 

struktur moglich erscheinen lieRen. Die Fundstelle 

wurde in der Folge unter Mithilfe der archaologi- 

schen Fachfirma denkmal3D GmbH & Co. KG un- 

tersucht.

Anfang September 2018 wurde der Torf uber 

der Fundschicht mit dem Kleinbagger abgetragen. 

Allerdings fiel beim Abbaggern bereits in rund 50 cm 

Tiefe eine Schicht mit verkohlten Spaltholzern und 

Holzkohlen auf, die in der Folge flachig freigelegt 

wurden (Abb. 302). Zwei erste 14C-Daten stellen die 

Holzfunde in die jungere Bronzezeit (Poz-110401, 

2750±35 BP, 921-840 calBC u. Poz-110404,2585±30 

BP, 802-777 calBC). Der bei den Bohrungen nicht 

erkannte Fundhorizont zeigt, dass gerade im Faile 

solcher fur die Querung groRer Moore geeigneter 

Moorengstellen mit einer umfassenden bzw. sich 

haufig wiederholenden Nutzung gerechnet werden 

muss.

Der tiefer liegende Widerstand entpuppte sich 

tatsachlich als massiver, in 1,55 m bis 1,75 m Tiefe 

verlaufender Weg, dessen Laufflache aus quer zur 

Wegrichtung liegenden, runden Stammabschnitten, 

aber auch in der Mitte gespaltenen Halblingen kon- 

struiert worden war (Abb. 303). Die einzelnen Stam- 

me weisen mit 4 bis 4,5 m Lange auRerst beachtliche 

AusmaRe auf. Die meisten bekannten Bohlenwege 

besitzen eine Breite von rund 3 m. Nach der von 

Hajo Hayen (zuletzt Hayen 1989) eingefiihrten und 

weithin etablierten Nomenklatur handelt es sich 

demnach um einen Pfahlweg, auch wenn die Be- 

zeichnung „Pfahl“ fur liegende Holzer nicht recht 

treffend erscheint. Der massive Querbelag ruht auf 

diinnen Unterziigen und einer 30 cm dicken Astlage. 

In der Mitte ist die Deckschicht wohl infolge starker 

Nutzung zerbrochen. Der Weg verlauft rund 50 cm 

unter einem schon an der Farbe deutlich zu erken- 

nenden Wechsel innerhalb der Torfstratigrafie (sog. 

Schwarz-WeiRtorf-Kontakt). Drei 14C-Daten (Poz- 

110402, 4100±30 BP, 2840-2579 calBC, Poz- 

110403, 4010±30 BP, 2569-2487 calBC und Poz- 

110453, 3995±35 BP, 2567-2475 calBC) stellen den 

Fund in den Zeitraum zwischen 2840 calBC und 

2475 calBC und damit in denselben Horizont, wie 

das von A. Bachmann geborgene Scheibenrad. Mit
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Abb. 302 Karlshbfen FStNr. 18,

Gde. Gnarrenburg,

Ldkr. Rotenburg (Wumme)

(Kat.Nr. 344). Spatbronzezeitiiche 

Holzstreuung aus teils verkohlten 

SpaItlingen. (Foto: M. Heumuller)

einiger Wahrscheinlichkeit ist also die FahrstraEe 

des oben beschriebenen, altesten Scheibenrades ge- 

funden. Aufgrund seines guten Erhaltungszustandes 

und der ungewohnlichen Bauweise wurde ein Teil- 

bereich des Weges geborgen und soil nach dessen 

Konservierung im Bachmann-Museum Bremervor

de gezeigt werden.

Die kulturhistorische Bedeutung des Bohlen- 

wegs ist immens: Aus den Mooren Niedersachsens 

sind nur sieben Wege bekannt, die sicher in die 

Jungsteinzeit datieren, also zu den altesten gebauten 

Wegen iiberhaupt gehdren. Zwei dieser Wege, der 

Pfahlweg Pr 7 im GroEen Moor nordlich des Dum

mers, Ldkr. Diepholz, und der Pfahlweg Le 15 im 

Meerhusener Moor, Ldkr. Wittmund, wurden nach 

den zwischen und unter den Weghdlzern geborge- 

nen, schadhaften Rader- und Achsenfunden zu ur- 

teilen, wahrscheinlich mit von Rindern gezogenen 

Karren befahren, gehdren also zu den altesten Fahr- 

straEen der Welt. Auch wenn bei dem kleinen ergra- 

benen Ausschnitt des neu entdeckten Pfahlwegs 

Karlshbfen 18 kein derartiger Fund gemacht wurde,

Abb. 303 Karlshbfen FStNr. 18, 

Gde. Gnarrenburg,

Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

(Kat.Nr. 344). Die neu entdeckte 

Fundstelle Karlshbfen 18. Knapp 

2 m tief im Moor wird em massiver 

Pfahlweg der Jungsteinzeit 

freigelegt. (Foto: S. Hesse)
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so ist doch aufgrund der nahezu entsprechenden 

Datierungen davon auszugehen, dass das in den 

1940er Jahren in Verlangerung der Wegtrasse gebor- 

gene Scheibenrad mit dem Weg in Zusammenhang 

steht.

Der Pfahlweg in Karlshofen ist zugleich der ein- 

zige der 145 bekannten Moorwege des Elbe-Weser- 

Dreiecks, der gesichert in die Jungsteinzeit datiert. 

Dies durfte jedoch nicht allein auf die vorgeschicht- 

lichen Fakten, sondern auf den schlechten For- 

schungsstand der Moorwege in der Region zuriick- 

zufiihren sein.

Fur die Moglichkeit die archaologischen Unter- 

suchungen durchzufuhren danken wir dem Grund- 

besitzer Frank Guhling.

Lit.: Hayen 1989: H. Hayen, Ban und Funktion der 

holzernen Moorwege: Einige Fakten und Folgerun- 

gen (Gottingen 1989). - Both/Fansa 2011: F. 

Both/M. Fansa, Geschichte der Moorwegforschung 

zwischen Weser und Ems. In: M. Fansa/F. Both 

(Hrsg.), „O, schaurig ist’s, fibers Moor zu gehen“ - 

220 Jahre Moorarchaologie. Schriftenreihe des Lan- 

desmuseums Natur und Mensch 79 (Oldenburg 

2011) 43-60. - Hesse 2011: S. Hesse, Ein neues Da

tum fur ein altes Rad. Archaologische Funde von 

Rad- und Wagenteilen aus dem Teufelsmoor zwi

schen Gnarrenburg und Karlshofen. Rotenburger 

Schriften 91, 2011, 235-244. - Hesse/Heumuller 

2019: S. Hesse/M. Heumuller, Bohlenwege durch 

das Teufelsmoor. Neue Funde zwischen Gnarren

burg und Karlshofen. AiN 22, 2019, 63-67.

F, FM: NLD/Kreisarch. Rotenburg (Wumme); FV: 

Kreisarch. Rotenburg (Wiimme)

M. Heumiiller/S. Hesse/ 

E. Abbentheren/I. Neumann

345 Kirchwalsede FStNr. 58,

Gde. Kirchwalsede, Ldkr. Rotenburg (Wiimme) 

Neuzeit:

Bei baubegleitenden Untersuchungen durch die 

Kreisarchaologie Rotenburg (Wiimme) wurden auf 

einer Flache von 530 m2 insgesamt 42 Befunde der 

Neuzeit aufgedeckt und dokumentiert (Abb. 304).

Abb. 304 Kirchwalsede FStNr. 58, 

Gde. Kirchwalsede, Ldkr. Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 345). Gesamtplan 

der 2018 ergrabenen Flache.

(Grafik: I. Neumann)
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Abb. 305 Ottingen FStNr. oF 4, Gde. Stadt Vissel

hovede, Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 346). 

Zerscherbter Harpstedter Rauhtopf aus der 

ehemaligen Schulsammlung Ottingen.

(Foto: S. Hesse)

Es handelte sich dabei um Spuren der innerortli- 

chen Bebauung vom 18. bis in das 20. Jh. Bei dem 

geborgenen Fundmaterial handelt es sich um Bau- 

und GefaRkeramik des entsprechenden Zeitraumes. 

F, FM, FV: Kreisarch. Rotenburg (Wumme)

I. Neumann

346 Ottingen FStNr. oF 4,

Gde. Stadt Visselhovede, Ldkr. Rotenburg 

(Wumme)

Bronzezeit und vorrbmische Eisenzeit:

Die Visselhbveder Stadtarchivarin Barbel Korgel 

iibergab der Kreisarchaologie Rotenburg acht Frag- 

mente eines StandbodengefaRes mit Oberflachen- 

rauung, wellenformig gestaltetem Rand und unmit- 

telbar darunter befindlicher geglatteter Zone (Abb. 

305). Der sog. „Harpstedter Rauhtopf1 war in der 

ausgehenden Bronze- bis jiingeren Eisenzeit verbrei- 

tet. Aufgrund des fehlenden Befundkontextes kann 

der vorliegende Fund nicht naher zeitlich einge- 

grenzt werden.

Der Fund stammt wohl aus der Gemarkung Ot

tingen und wurde bis zur Auflbsung der dortigen 

Grundschule im Jahr 1968 in der Schulsammlung 

verwahrt. Danach wurde er der Sammlung der Real- 

schule in Visselhovede hinzugefugt. Der ehemalige 

Leiter, Herr Mertens, iibergab das Objekt dem Stadt- 

archiv.

FM: B. Korgel, Visselhovede; FV: Kreisarch.Roten

burg (Wumme) S. Hesse

347 Rotenburg FStNr. 190,

Gde. Stadt Rotenburg (Wumme), 

Ldkr. Rotenburg (Wumme)

Jungsteinzeit und friihes und hohes Mittelalter: 

Systematische Prospektionen durch W. Mattick auf 

der mittelalterlichen Wiistung Ahlsdorf ergaben wie- 

der zahlreiche Funde (vgl. Fundchronik 2016, 205 

Kat.Nr. 261). Darunter befinden sich 61 Keramik- 

scherben, die iiberwiegend dem Mittelalter zugewie- 

sen werden kbnnen. Weiterhin ist das Fragment ei- 

ner mittelalterlichen Handmiihle belegt (Abb. 306,

Abb. 306 Rotenburg 

FStNr. 190, Gde. Stadt 

Rotenburg (Wumme), 

Ldkr. Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 347).

1 Muhlstein, 2 Sichelfrag- 

ment. 1 M. 1:4; 2 M. 2:3. 

(Zeichnungen: K. Gerken)
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7). Zudem fanden sich zwei partiell retuschierte 

Abschlage, ein Abschlag mit einer makroskopisch 

sichtbaren Gebrauchsretusche, zwei Kratzer, ein 

Grobbohrer und ein Sichelfragment (Abb. 306, 2). 

Die Flintartefakte fiigen sich gut in die bereits beleg- 

te neolithische Siedlungsphase des Gelandes ein.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

348 Rotenburg FStNr. 244,

Gde. Stadt Rotenburg (Wiimme), 

Ldkr. Rotenburg (Wiimme)

Jungsteinzeit:

Von der bekannten Fundstelle hat W. Mattick erneut 

einige Artefakte abgesammelt (vgl. Fundchronik 

2012, 163 Kat.Nr. 259). Es handelt sich um vier retu

schierte Frostscherben, zwei retuschierte Abschlage, 

vier Kratzer und zwei triangulare Pfeilspitzen (Abb. 

307, 1,2). Die Artefakte lassen sich gut in den bisher 

belegten neolithischen Kontext einpassen.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

Abb. 307 Rotenburg FStNr. 244, Gde. Stadt Rotenburg 

(Wumme), Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 348).

1, 2 triangulare Pfeilspitzen. M. 2:3. (Zeichnungen: K. Gerken)

349 Rotenburg FStNr. 254 und 256,

Gde. Stadt Rotenburg (Wiimme), 

Ldkr. Rotenburg (Wiimme)

Jungsteinzeit, vorrbmische Eisenzeit und romische 

Kaiserzeit:

Diese beiden Fundstellen liegen direkt nebeneinan- 

der und sind seit 10 Jahren bekannt. Die Fundstreu- 

ungen lassen sich aber nach neuesten Erkenntnissen 

nicht eindeutig abgrenzen. So stammen die jiingsten 

von W. Mattick abgesammelten Funde auch aus 

einem Ubergangsbereich. Es liegen zwei Kerne, ein 

partiell retuschierter Abschlag, ein Kratzer, ein 

Scheibenbeil/-MeiEel (Abb. 308, 1), eine triangula

re Pfeilspitze (Abb. 308, 2), eine gebrauchsretu- 

schierte Klinge, ein Stuck Eisenschlacke sowie vier

Abb. 308 Rotenburg FStNr. 254 und 256, Gde. Stadt Rotenburg 

(Wumme), Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 349). 1 Funktions- 

form Scheibenbeil, 2 triangulare Pfeilspitze. M. 2:3. (Zeichnungen: 

K. Gerken)

Keramikscherben vor. Bei dem als Scheiben

beil/MeiEel angesprochenen Artefakt liegt wieder- 

um eine sog. Funktionsform vor. Es ist aus einer 

Frostscherbe gefertigt, wobei beide Lateralen steile, 

nur von einer Seite ausgefiihrte Retuschen aufwei- 

sen. Die Schneide ist scharf, aber nicht zugerichtet. 

Sie zeigt aber deutliche Gebrauchsmerkmale. Der 

Nacken ist stumpf und leicht zerriittet, so dass auch 

eine MeiEelfunktion fur dieses Gerat anzunehmen 

ist. Auf diese kaum beachtete Werkzeugform wurde 

bereits mehrfach hingewiesen (z.B. Gerken 2001, 

36-38).

Die Schlacke und die Keramikscherben gehb- 

ren in den Bereich Eisen-/romische Kaiserzeit. Die 

Flintartefakte sind neolithischer Zeitstellung.

Lit.: Gerken 2001: K. Gerken, Studien zurjung- und 

spatpalaolithischen sowie mesolithischen Besied- 

lung im Gebiet zwischen Wiimme und Oste. Ar- 

chaologische Berichte des Landkreises Rotenburg 

(Wiimme) 9 (Oldenburg 2001).

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

350 Rotenburg FStNr. 259,

Gde. Stadt Rotenburg (Wiimme),

Ldkr. Rotenburg (Wiimme)

Jungsteinzeit:

W. Mattick konnte auf der von ihm entdeckten 

Fundstelle (s. zuletzt Fundchronik 2016, 206 Kat. 

Nr. 263) erneut einige Flintartefakte bergen. Es lie-
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Abb. 309 Rotenburg FStNr. 259, Gde. Stadt Rotenburg 

(Wumme), Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 350). 1 Kern, 

2 bilateral retuschiertes Klingenfragment. M. 2:3.

(Zeichnungen: K. Gerken)

gen ein Kern {Abb. 309, 1), drei Klingenfragmente, 

davon eines mit bilateraler Retusche {Abb. 309, 2) 

und ein lateral retuschierter Abschlag vor. Die Fun- 

de lassen sich der bisher fixierten neolithischen 

Zeitstellung zuschlagen.

F, FM, FV: W, Mattick, Brockel K. Gerken

351 Rotenburg FStNr. 287,

Gde. Stadt Rotenburg (Wumme), 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

Mittelsteinzeit und Jungsteinzeit:

Diese Fundstelle, die bislang noch kaum aussagefa- 

higes Fundmaterial geliefert hat (s. Fundchronik 

2016, 207 Kat.Nr. 265), ist von W. Mattick erneut 

prospektiert worden. Es liegen nun einige datierbare 

Flintartefakte vor. An Grundformen der Flintarte- 

faktproduktion sind zwei Kerne und eine Klinge be- 

legt. An Werkzeugen liegen zwei Kratzer (Abb. 310, 

1), ein nicht naher zu definierendes Kerngerat, eine 

triangulare Pfeilspitze, drei partiell retuschierte Ab- 

schlage sowie ein Bohrer vor. Zudem sind eine late

ral retuschierte Klinge, eine retuschierte Frostscher- 

be und eine Keramikscherbe vorhanden. SchlieBlich 

ist noch ein ungleichschenklig schmales Dreieck zu 

nennen (Abb. 310, 2). Das Dreieck zeigt fur einen 

Teil der Artefakte eine mesolithische Zeitstellung

Abb. 310 Rotenburg 

FStNr. 287, Gde. Stadt 

Rotenburg (Wumme), 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) 

(Kat.Nr. 351).

1 Kratzer, 2 ungleichschenk- 

liges schmales Dreieck.

M. 2:3. (Zeichnungen:

K. Gerken) 

an, die Pfeilspitze deutet zudem auf einen neolithi

schen Fundniederschlag hin.

F, FM, FV: W. Mattick, Brockel K. Gerken

352 Rotenburg FStNr. 289,

Gde. Stadt Rotenburg (Wlimme),

Ldkr. Rotenburg (Wumme)

Spates Mittelalter, fruhe Neuzeit und Neuzeit:

Aufgrund denkmalrechtlicher Auflagen wurde eine 

Prospektion/archaologische Ausgrabung auf dem 

Bauplatz zwischen der SteinbeiBergasse und der 

GoethestraBe im Stadtgebiet von Rotenburg (Wiim- 

me) durchgefiihrt. Hierbei wurden neun Befunde in 

der Flache A als archaologisch relevant angespro- 

chen und in insgesamt acht Profilen untersucht und 

dokumentiert. Alle Befunde konnten als Pfostengru- 

ben angesprochen werden. Sie konzentrierten sich 

auf den bstlichen Abschnitt von Flache A, eine Zu- 

ordnung der Befunde zu einer iibergeordneten 

Struktur wie z.B. einem Gebaudegrundriss gelang 

jedoch nicht zweifelsfrei.

Das Fundaufkommen war nur gering, zwei 

Keramikscherben sowie Ziegelbruch, die in den Ver- 

fiillungen der Befunde beobachtet werden konnten, 

legen jedoch eine Datierung in das spate Mittelalter, 

wahrscheinlicher noch in die Neuzeit nahe.

F, FM: D. Behrens (denkmal3D GmbH & Co. KG); 

FV: Kreisarch. Rotenburg (Wumme) D. Behrens

353 Wistedt FStNr. 34, 35, 36 und 37,

Gde. Stadt Zeven, Ldkr. Rotenburg (Wlimme) 

Jungsteinzeit und Vblkerwanderungszeit:

Siidostlich von Zeven liegt der Ortsteil Aspe, der 

von einem groBen Industriegebiet gepragt ist. Aspe 

ist v. a. dadurch bekannt, dass sich dort die Heeres- 

munitionsanstalt Zeven befand. Das Industriegebiet 

entwickelte sich nach 1945 im Bereich der ehemali- 

gen Heeresmunitionsanstalt, teils unter Benutzung 

der vorhandenen Gebaude, von denen auch heute 

noch einige erhalten sind, wie z.B. die ehemalige 

Kommandantur. Die Munitionsanstalt Zeven wurde 

ab 1939 in dem damals dicht bewaldeten Gebiet er- 

baut und 1940 in Betrieb genommen.

Das Industriegelande Aspe soli laut Bebauungs- 

plan der Samtgemeinde Zeven um eine Flache von 

4,5 ha erweitert werden. Die neu zu bebauende Fla

che wurde von der Kreisarchaologie Rotenburg pro

spektiert. Bereits in den ersten beiden Prospektions- 

graben kamen so viele Befunde zutage, dass eine
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Abb. 311 Wistedt FStNr. 34, 35, 36 und 37, Gde. Stadt Zeven, Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 353). Ubersichtsplan der Siedlung. 

(Grafik: S. Kehlenbrink)

vollflachige Ausgrabung angeordnet wurde. Es war

den drei Fundstellennummern vergeben, die jedoch 

alle zu derselben groEflachigen Siedlung der Volker- 

wanderungszeit gehoren, wie sich bei der Ausgra

bung zeigte (Abb. 311). Auf etwa 60.000m2 wurden 

ca. 15 Hofstellen erfasst, die mit Langhausern bis 

35,70m Lange und 4,20m Breite, sowie Grubenhau- 

sern bis 3,40 m Lange und 2,55 m Breite und Brun- 

nen ausgestattet waren. Es handelt sich dabei so- 

wohl um Dreiseithofe mit Hallenhausern an den 

nordlichen bzw. siidlichen Flanken der Grundstii- 

cke, als auch um einzeln stehende Langhauser mit 

ein bis fiinf beigeordneten Grubenhausern. In den 

Grubenhausern wurden mehrfach Spinnwirtel und 

Webgewichte gefunden, so dass ihre Assoziation mit 

der Herstellung von Textilien hier gegeben zu sein 

scheint. Allerdings war die Knochenerhaltung in 

Aspe sehr schlecht, so dass man uber die Tierhal- 

tung wenige Aufschliisse gewinnen kann. Uberdau- 

ert hatten fast nur Kleinstfragmente von gebrannten 

Tierknochen, also Speisereste. Es gab auch kaum 

Metall, obwohl zahlreiche Schlackegruben gefun

den wurden. Unter den wenigen Metallfunden be- 

findet sich allerdings eine gut erhaltenene Biigelfibel 

aus einer Kupferlegierung.

Keramik war in dieser groEen Siedlung verhalt- 

nismaEig wenig vorhanden, jedoch in sehr charakte- 

ristischer Auspragung und ausreichend fiber die Be- 

funde distributiert. Es handelt sich fast ausschlieE- 

lich um mit Steingrus gemagerte, mittelhart gebrann- 

te, hellbraunliche StandbodengefaEe. Die Tbpfe 

sind frei geformt worden mit steil bis S-formig aus-
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laufenden, auffallig kantig abgeschnittenen GefaR- 

lippen. Wenn die GefaRe gehenkelt waren, dann 

hatten sie Vertikalhenkel. Man kann an der Keramik 

von Aspe gut erkennen, dass sie der Vorlaufer der 

mittelalterlichen Grauwaren ist und bei deutlich hb- 

heren Temperaturen gebrannt wurde als vorge- 

schichtliche Waren. Deshalb erfolgte wahrschein- 

lich auch die Magerung mit Steingrus. In mehreren 

Gruben waren gebrannte Granite zu beobachten, 

die sich gut als Ausgangsmaterial fur die Herstellung 

von Steingrus geeignet hatten. Allerdings fanden 

sich keinerlei Anzeichen fur einen Tbpferofen oder 

fur Brenngruben, so dass offen bleibt, ob die Kera

mik tatsachlich direkt in der Siedlung hergestellt 

worden ist.

Die meisten Einzelgehbfte versorgten sich tiber 

Baumstammbrunnen mit Schichtenwasser. Denn 

Grundwasser gibt es in Aspe erst in etwa 90 m Tiefe. 

Die hblzernen Brunnenrbhren aus der Volkerwan- 

derungszeit waren samtlich vergangen, zeichneten 

sich als Bodenverfarbungen aber noch deutlich ab. 

Alle Brunnen endeten in 3 bis 4 m Tiefe von Planum 

1. In zwei Fallen waren am Grund der Brunnen 

noch Reste von Kanthblzern erhalten, mit denen die 

Rohren im Boden fixiert gewesen sind. Dariiber hin- 

aus gab es auch zwei Kastenbrunnen, die mbglicher- 

weise kommunalen Zwecken gedient haben, weil sie 

in Freiflachen im Zentrum der Siedlung lagen (Abb. 

312). Die im Deutschen Archaologischen Institut

Abb. 313 Wistedt FStNr. 34, 35, 36 und 37, Gde, Stadt Zeven, 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 353). Holzspaten-Rohling, 

gefunden in einem Kastenbrunnen mit Falldaten um/nach 432, 

445±10 Jahre und 448±10 Jahre. (Foto: denkmal3D GmbH & 

Co. KG)

Abb. 312 Wistedt FStNr. 34, 35, 36 und 37, Gde. Stadt Zeven, 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 353). Kastenbrunnen aus 

Eichenholz mit Falldaten 402 ±10 Jahre und 455 Waldkante. 

(Foto: denkma!3D GmbH & Co. KG)

Berlin von Dr. K.-U. HeuRner kiirzlich durchgefiihr- 

ten dendrochronologischen Untersuchungen erga- 

ben bisher Falldaten fur die Brunnenhblzer von 402 

+ /- 10 Jahre bis 455 Waldkante. Das bedeutet, die 

Siedlung konnte zu Beginn des 5. Jhs. erbaut wor

den sein. Sie ist auf jeden Fall bis zur Mitte des 5. 

Jhs. ausgebaut worden. In einem Brunnen fand sich 

der Rohling eines Holzspatens, dessen Griff vermut- 

lich vor der endgiiltigen Zurichtung des Blattes ab- 

gebrochen war und deshalb im Brunnen landete 

(Abb. 313). Auf einigen Hofstellen lieRen sich raum- 

liche Neuordnungen feststellen. In einem Fall wurde 

bspw. ein Langhaus von einem Grubenhaus tiberla- 

gert. Die Grubenhauser als Nebengebaude zeigten 

eine lebhaftere relative Chronologic als die Hallen- 

bauten und die Langhauser. Die Grubenhauser Id- 

sen einander an einigen Stellen direkt ab. Wenn man 

fur die Siedlung aufgrund der bisher bekannten 

dendrochronologischen Daten einen Bestandszeit- 

raum von 70 bis 100 Jahren ansetzt, konnte man ver-
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Abb. 314 Wistedt FStNr, 34, 35, 36 und 37, Gde. Stadt Zeven, 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 353). Grab der Einzelgrab- 

kultur Bet. 1518. WeiBlicher Leichenschatten, aufgrund der 

Beigaben vermutlich eines Mannes. (Foto: denkmal3D GmbH & 

Co. KG)

muten, dass ein Grubenhaus vielleicht 20 oder 30 

Jahre bestand, was in diesem Fall relativ lange er- 

scheint. Die Ausgrabung wurde erst am 18.04.2019 

abgeschlossen, so dass sich noch deutlich genauere 

Erkenntnisse zur Nutzungszeit und zur Dauer und 

dem Charakter der volkerwanderungszeitlichen Be- 

siedlung in Zeven ergeben werden. Nicht verschwei- 

gen wollen wir, dass in der Siedlung auch zwei 

jungsteinzeitliche Graber entdeckt wurden. Das 

eine Grab ist wohl bei der Erbauung eines Langhan

ses komplett zerstbrt worden. Anpassende stichver- 

zierte Keramik eines Bechers kam in zwei Pfosten- 

gruben des Hauses und in dem umgebenden „anste- 

henden“ Sand zum Vorschein. Besser erhalten war 

dagegen das Grab Bef. 1518, das der Einzelgrabkul- 

tur zugeordnet werden kann. Das Grab wurde durch 

den Fund eines Bechers und eines Steinbeils er- 

kannt. Von dem Kbrper zeugte nur noch ein Lei

chenschatten, der sich als weiRliche Verfarbung zwi- 

schen den Beigaben erahnen lieE (Abb. 314). Die 

Stelle wurde im lOcm-Raster auf den Phosphatge- 

halt beprobt und Zentimeter fur Zentimeter abgetra-

Abb. 315 Wistedt FStNr. 34, 35, 36 und 37, Gde. Stadt Zeven, 

Ldkr. Rotenburg (Wumme) (Kat.Nr. 353). Stemerne Beigaben aus 

Grab Bef. 1518:1 Flintklinge. 2 Kleines Flintbeil. 3 Axt aus 

Felsgestem. 4 GroBes Flintbeil. M. 1:2.

(Foto: denkma!3D GmbH & Co. KG)

gen. Es fanden sich insgesamt zwei Steinbeile, eine 

Flintklinge und eine Steinaxt (Abb. 315).

F: Kreisarch. Rotenburg (Wumme); FM: C. M. Me- 

lisch/A. Thiimmel (denkmaBD GmbH & Co. KG); 

FV: Kreisarch. Rotenburg (Wumme)

C. M. Melisch/A. Thiimmel

354 Zeven FStNr. 169,

Gde. Stadt Zeven, Ldkr. Rotenburg (Wiimme)

Romische Kaiserzeit, fruhes, hohes und spates 

Mittelalter, friihe Neuzeit und Neuzeit:

Die Ausgrabung fand unter sehr ungiinstigen boden- 

und hydrostatischen Bedingungen statt. Auf dem 

flach geneigten Hang einer Geestinsel lag fiber dem 

eiszeitlich tiberpragten sandig-tonigen Boden, der 

die Befunde trug, eine bis zu 1,3 m machtige Auf- 

tragsschicht, in der sich ein staunasser Parabraun- 

erde-Pseudogley entwickelt hatte. Uber wenig mehr 

als fahrzeugbreite Damme zwischen den Such- 

schnitten mussten ca. 3.000m3 Oberboden auf meh- 

rere Bodendepots verbracht werden. Ohne eine sta

bile Struktur entwickelte der Auftragsboden unter 

der mechanischen Belastung starke thixotrope Ten- 

denzen. In den hoher gelegenen Bereichen der Gra- 

bungsflache stieg Wasser flachig ins Planum auf und 

staute sich in den hangabwarts gelegenen Bereichen 

wahrend der Nacht bis zu Im hoch. In der Folge 

mussten taglich bis zu 25.000 1 Wasser abgepumpt 

werden, um die Arbeitsfahigkeit herzustellen. Stel- 

lenweise verursachte der Schichtwasseraustritt ein 

intensives BodenflieEen, das einen 1,5 m hoch auf-
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Abb. 316 Zeven FStNr. 169,

Gde. Stadt Zeven, Ldkr. Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 354).

Befundplan. (Grafik: C. Brand)

ragenden Pumpensumpf innerhalb weniger Stunden 

versanden lieR. Angesichts der niedrigen AuRentem- 

peraturen konnte der gefrorene Boden mitunter erst 

am spaten Vormittag aufgebrochen werden.

Die knapp 300 Befunde konzentrierten sich auf 

die bstlichen zwei Drittel der Grabungsflache und 

mieden dabei den staunassen HangfuR (Abb. 316). 

Sie erlauben die Rekonstruktion von drei parallel 

von Nordwest nach Siidost ausgerichteten Haus- 

platzen mit mehreren Nebengebauden. Sie komplet- 

tieren die nbrdliche von zwei Hofstellen der angren- 

zenden Fundstelle Zeven 168. Die Hausplatze wa- 

ren durch schiffsformige Grundrisse von ca. 17,5 m 

Lange und 6-7 m grbRter Breite bei 4,7-5,7 m brei- 

ten Giebelseiten gekennzeichnet. Wahrend Haus 6 

einander iiberlagernde Pfostengruben von zwei Bau- 

phasen zeigte, konnte zwischen Haus 4 und Haus 8 

ein Hiatus bestanden haben, da die Grundrisse in 

der Langsachse voneinander abweichen. Verziegel- 

ter Hiittenlehm aus den Pfostengruben der Hauser 

4, 8 und 6 legt hier ein Schadenfeuer nahe. Die Pfos

tengruben der schiffsfbrmigen Gebaude fielen durch 

ihre ubereinstimmende Gestaltung mit rechteckigem 

Grundriss von ca. 60x85 cm mit abgerundeten 

Ecken sowie eine intensiv durchmischte kontrastrei- 

che Fiillung auf. Ihr wannenfbrmiges Profil war
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Abb. 317 Zeven FStNr. 169, 

Gde. Stadt Zeven, Ldkr, Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 354).

Pfostengrube. Bet. 128.

(Foto: T. Lehmann)

durch steile, nur leicht einziehende Seiten von 25- 

60 cm Hbhe und einen flach konvexen Boden ge- 

kennzeichnet (Abb. 317).

Nordlich von Haus 6 warden in einigen torfi- 

gen Senken Bruchstiicke von bearbeiteten hblzer- 

nen Hausbauteilen geborgen. Ob diese von den 

hochmittelalterlichen Gebauden oder aus einer 

miindlich iiberlieferten, als Abfallplatz genutzten 

Senke stammen, bleibt einer dendrochronologi- 

schen Untersuchung vorbehalten.

Bei dem als Haus 3 bezeichneten Gebaude mit 

zierlich dimensionierten Pfosten und einem an zwei 

Seiten nachgewiesenen Wandgrabchen handelt es 

sich angesichts der schwachen Dimensionierung 

wohl weniger um ein Gebaude im engeren Sinn, 

sondern eher um einen Funktionsraum, der keine 

grbRere Last zu tragen hatte, etwa einen Klein- 

viehstall.

Zwei groRere Vierpfostenkonstruktionen sind 

in ihrer Funktion unklar. Auf der benachbarten 

Fundstelle Zeven 168 werden sie als Speicher inter- 

pretiert, auch wenn diese Funktion bei einer freitra- 

genden Seitenlange von ca. 4,5 m wegen fehlender 

Zwischenpfosten unwahrscheinlich erscheint. Unsi- 

cher ist auch der als Haus 5 bezeichnete zweischiffi- 

ge Grundriss. Seine siidliche Reihe von Pfostengru- 

ben ist nicht vollstandig erhalten, und die Pfosten- 

gruben waren mit 15-35 cm fur die Fundstelle un- 

verhaltnismaRig flach. Daher sind wohl nur die 

nbrdlichen vier Pfostenjoche als einschiffiges Ne- 

bengebaude zu rekonstruieren.

Eine Feuersteinklinge weist als befundfreier 

Streufund auf eine Begehung des Gelandes in neo- 

lithischer Zeit hin. Ein pyramidenstumpffbrmiges 

Webgewicht (Bef.Nr. 75), eine Trichterschale (Bef. 

Nr. 271) sowie mehrere Fragmente eines abgesetzten 

StandfuRes (Bef.Nr. 255) machen eine mittelkaiser- 

zeitliche Nutzung des oberen Hangbereichs wahr- 

scheinlich. Aus dem Umfeld des zentral gelegenen 

Brunnens 49 stammt eine wohl hochmittelalterliche 

Zylinderperle aus dunkelblauem Gias mit einseitiger 

partiell umlaufender Kerbe. Einige wenige Scherben 

Pingsdorfer Keramik (Bef.Nr. 21, 40), darunter ein 

breiter randstandiger Bandhenkel mit drei paralle- 

len Fingerstrichen, datieren das Haus 6 in die zweite 

Halfte des 10. bis Mitte des 12. Jhs. Im Nordosten 

der Grabungsflache fiel eine groRflachige flache Ein- 

grabung (Bef.Nr. 250) durch zahlreiche Bruchstiicke 

von fruhneuzeitlichen keramischen Grapen ober- 

halb einer grbReren holzernen Brunnenanlage auf. 

Sechs Brunnen, darunter mehrere Baumstamm- 

brunnen mit einem Rohrendurchmesser von 25- 

80 cm werden hochmittelalterlich bis friihneuzeit- 

lich datiert (Bef.Nr. 43, 49, 246, 236/264, 272, 287; 

Abb. 318). Der jiingste Fund stammt aus dem Baum- 

stammbrunnen Bef.Nr. 263/264mit einer filternden 

Bodenlage aus kleinen Zweigen. Er wird durch ein 

Kelchglas vom Typ Wachtmeister in das spate 

18./fruhe 19. Jh. datiert. Wenige Scherben griinli- 

chen Flachglases und Tonpfeifenstiele sind wohl ge- 

ringfiigig alter.

In der Flachenkartierung deuten sich somit un-
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Abb. 318 Zeven FStNr. 169, Gde. Stadt Zeven, Ldkr. Rotenburg 

(Wumme) (Kat.Nr. 354). Brunnengrube mit Steinpflastern, 

Baumstammbrunnen. Bet. 250, 287. (Foto: T. Lehmann)

terschiedliche Nutzungspraferenzen des Siedlungs- 

areals an. Wahrend die vorwiegend hochmittelalter- 

lichen Gebaude den gesamten Hang ostlich des 

Stauwasserbereichs nutzten, befanden sich die spat- 

mittelalterlichen und (friih-) neuzeitlichen Funde im 

oberen Teil des flach nach Siidwesten geneigten 

Hanges. Die wenigen Befunde mit kaiserzeitlicher 

Keramik konzentrierten sich auf einen kleinen Be- 

reich am nordlichen Rand der Grabungsflache und 

hielten damit siedlungstopographisch den groBten 

Abstand zu den hochmittelalterlichen Hausplatzen. 

Lit: Brandt 2018: C. Brandt, Ausgrabung eines mit- 

telalterlichen Siedlungsplatzes an der StraEe „Zur 

Reege“ in Zeven. Maschinenschriftlicher Grabungs- 

bericht (Essen 2018). - Lehmann 2002: T. Lehmann, 

Brill, Lkr. Wittmund. Ein Siedlungsplatz der Rbmi- 

schen Kaiserzeit am ostfriesischen Geestrand. Bei- 

trage zur Archaologie in Niedersachsen 2 (Rah

den/Westf. 2002). - Sanke 2002: M. Sanke, Die mit- 

telalterliche Keramikproduktion in Briihl-Pingsdorf. 

Technologic - Typologie - Chronologie. Rheinische 

Ausgrabungen 50 (Mainz 2002).

F, FM: ArchBau GmbH, Essen; FV: Kreisarch. Ro

tenburg (Wumme) T. Lehmann

Landkreis Schaumburg

355 Bad Nenndorf FStNr. 24,

Gde. Bad Nenndorf, Ldkr. Schaumburg

Vorromische Eisenzeit:

Am Hang des Galenberges wenig nordlich der B65 

und damit am alten Fernhandelsweg Hellweg wurde 

bei einer Begehung eine keltische Silbermunze ge- 

funden (Abb. 319; Dm. 1,25-1,4cm; D. 0,2cm). Der 

gut erhaltene Biischelquinar (Manching Gruppe E 

nach Kellner 1990) tragt auf der einen Seite vier 

Kreise umgeben von sechs Wirbeln und auf der an- 

deren die stilisierte Darstellung eines laufenden 

Pferdes. Diese Miinzen sind ansonsten vorwiegend 

aus dem suddeutschen Raum des 1. Jhs. v. Chr. be- 

kannt. Keltische Miinzen treten aber auch immer 

wieder an Platzen mit rbmischer Militaranwesenheit 

in der Okkupationszeit auf. Die zahlreichen Beifun- 

de gehoren in die friihe Neuzeit bzw. Neuzeit und 

lassen keine weiteren Hinweise auf romisches Mili- 

tar erkennen.

Lit.: Kellner 1990: H.-J. Kellner, Die Miinzfunde 

von Manching und die keltischen Fundmiinzen aus 

Siidbayern. Die Ausgrabungen in Manching 12 

(Stuttgart 1990).

F, FM, FV: G. Westren-Doll, Suthfeld J. Berthold

Abb. 319 Bad Nenndorf FStNr. 24, Gde. Bad Nenndorf, 

Ldkr. Schaumburg (Kat.Nr. 355). Buschelquinar. M. 1,5:1. 

(Foto: J. Berthold)

356 Buckeburg FStNr. 1,

Gde. Stadt Buckeburg, Ldkr. Schaumburg 

Spates Mittelalter und friihe Neuzeit:

Fur Leitungsverlegungen im Schlossbezirk wurden 

zwei Kopflocher ausgehoben, die archaologisch do- 

kumentiert wurden. In dem einen, wenig nordlich 

des Staatsarchives, wurde unter jiingeren Auffiillun- 

gen in 1,25 m Tiefe im Profil ein Mauerabschnitt an- 

geschnitten. Aus den drei freigelegten, in Kalkmortel 

gesetzten Sandsteinblocken bis 40 cm GrbRe lieE 

sich eine NNW-SSO verlaufende Flucht fiber 65 cm 

Lange erfassen, die 25 cm hoch eingesehen werden 

konnte, ohne dass Klarheit liber GroEe, Art und Al

ter des Bauwerkes vorlagen; denkbar sind das spate 

Mittelalter und die friihe Neuzeit. In der zweiten 

Baugrube am westlich gegeniiberliegenden Gebaude 

traten in 1 m Tiefe Feuchtbbden mit Mollusken auf, 

die eine ehemalige Niederung, einen Teich oder


