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Westeuropaische Einfliisse im neolithischen Grabbau Mitteldeutschlands

Von Waldtraut Schrickel, Heidelberg

Es sind erst wenige Jahre vergangen, seit U. Fischer 1956 in iibersichtlicher 

Form Graber und Bestattungssitten der einzelnen Kulturgruppen wahrend der 

jiingeren Steinzeit im Saalegebiet - in den Landern Thiiringen und Sachsen- 

Anhalt - dargestellt hat1. Wenn wir erneut den mitteldeutschen Grabbau des 

Hoch- und Spatneolithikums einer eingehenden Durchsicht unterzogen haben, 

so deshalb, weil auf Grund j lingerer Ausgrabungs- und Forschungsergebnisse 

starkere verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Westeuropa und Mittel- 

deutschland bestehen, als die Forschung bisher geneigt war anzunehmen und 

weil wir uber den Umweg der Interpretation mitteldeutscher Grabanlagen in 

die Lage versetzt werden, einen kleinen Beitrag auch zur westdeutschen Vor- 

geschichtsforschung zu bringen2.

Um die Mannigfaltigkeit der westlichen Einfliisse im neolithischen Grab

bau Mitteldeutschlands einpragsam zu veranschaulichen, soli ein kurzer Uber- 

blick liber die wesentlichen Punkte des westeuropaischen Grabbaues und seine 

Abfolge vorangestellt werden. Sowohl im Neolithikum der Iberischen Halb- 

insel als auch in dem Frankreichs und GroBbritanniens gibt es vor der Periode 

mit Megalithgrabern eine Zeit mit sogenannten nichtmegalithischen oder vor- 

megalithischen Grabanlagen. Dieser nichtmegalithische Horizont ist gekenn- 

zeichnet durch Einzelbestattungen, aber auch Einzelverbrennungen oder durch 

gleichzeitig niedergelegte Gruppenbestattungen, der megalithische dagegen 

durch Kollektivbestattungen. Als nichtmegalithische Grabanlagen sind kleine 

unterirdische oder auf dem Boden errichtete und mit Hiigel versehene Stein- 

kisten - Iberische Halbinsel und Frankreich - und groBe Langhiigel - Frank- 

reich und GroBbritannien - anzusehen. Die franzdsischen Langhiigel enthalten 

entweder ein Grab oder eine Vielzahl einzelner Graber. Es handelt sich dabei 

um Erdgraber oder kleine Steinkisten, die von einem Steinhaufen bedeckt sind. 

GroBe, aber vom Langhiigel iiberdeckte rechteckige oder trapezfdrmige Stein- 

setzungen umziehen die Grabanlagen. Die Langhiigel GroBbritanniens, die in

chambered long b arrows“ dagegen sind durch einen ringsumlaufenden Graben 

ausgezeichnet. Die Toten liegen hier vereint - zuweilen nur sehr wenige In

di viduen - am Ende eines Grabraumes aus Rasenplaggen, der vielfach durch 

eine Holzkonstruktion gestiitzt ist. Die kleinen Steinkisten leben neben den 

Megalithgrabern bis in die friihe Bronzezeit weiter, die groBen Langhiigel neo- 

lithischer Pragung bis in die Megalithgrabzeit.

Die Megalithgraber ihrerseits zerfallen in zwei Gruppen: in die Ganggraber 

und in die Galeriegraber. Die Ganggraber zeigen eine Untergliederung in Kam

mer und Gang. Die Kammer, die bei den westeuropaischen Formen in einer

1 Fischer, Die Graber der Steinzeit im Saalegebiet. Vorgesch. Forsch. 15 (1956).

2 In diesem Aufsatz sind die Probleme nur in aller Kiirze angedeutet. Eine ausfuhrliche 

Darstellung sowohl der westeuropaischen Elemente im mitteldeutschen Grabbau als auch der 

Inventare westdeutscher Galeriegraber erfolgt in: Beitrage zur ur- und friihgeschichtlichen 

Archaologie des Mittelmeer-Kulturraumes.
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Achse mit dem Gang liegt, ist von diesem deutlich abgesetzt. Sie kann rund, 

oval, rechteckig oder quadratisch sowie trapezfbrmig sein. Die Ganggraber - 

sie kommen in den drei genannten Landern vor - sind gewohnlich ober- 

irdisch errichtet oder nur leicht in den Boden eingetieft und von einem groBen, 

meist runden Hugel bedeckt. Die Galeriegraber - die typische Form liegt nur in 

Frankreich vor und wird dort als ,,allee couverte“ bezeichnet - zeigen gewohn- 

lich ebenfalls eine Zweiteilung, doch sind Kammer und Gang hier in der Regel 

von gleicher Breite und Hbhe. Sind die Galeriegraber unterirdisch errichtet, 

kann eine Hugelaufschiittung fehlen, bei oberirdischen oder nur wenig ein- 

getieften Anlagen sind die Hugel meist von langer ovaler Gestalt.

In Mitteldeutschland, das sich gerade im Neolithikum durch eine Auf- 

nahmefreudigkeit fremder Elemente, aber auch durch die Neigung, Fremdes 

nach eigenem Geschmack abzuwandeln, auszeichnet, liegt nicht nur eine dem 

Westen entsprechende Grabfolge vor: kleine Steinkisten, groBe Langhiigel, 

Gang- und Galeriegraber, sondern es treten auch Anlagen auf, die in alien 

wesentlichen Merkmalen mit den westeuropaischen Gemeinsamkeiten aufwei- 

sen. Daneben begegnen jedoch einzelne westeuropaische Grabelemente los- 

geldst von ihrem urspriinglichen Grabtyp an Grabern anderer Art.

Wenden wir uns nun den mitteldeutschen Grabanlagen im einzelnen zu, 

so sind zunachst die kleinen nichtmegalithischen Steinkisten, die zumeist aus 

Flatten errichtet wurden, zu nennen. Sie erscheinen erstmalig in der Baal- 

berger Gruppe zu Beginn des Hochneolithikums und kommen in kontinuier- 

licher Folge unter den Grabern der Salzmiinder-, Walternienburger-, Bern- 

burger- und Kugelamphorengruppe vor, sie finden sich weiter bei den Schnur- 

keramikern und den Glockenbecherleuten bis zu den friihbronzezeitlichen Aun- 

jetitzern3. Der Ursprung dieser kleinen Kisten war bisher noch nicht geklart, 

obwohl bereits mehrere Male die Frage nach ihrer Entstehung beriihrt worden 

ist. Doch lag der Schwerpunkt der Betrachtung gewohnlich auf den spatneo- 

lithischen Kisten und nicht so sehr auf denen des Hochneolithikums. Die 

mitteldeutschen Plattenkisten bergen Einzelbestattungen und sind in Anlage, 

GrundriB und Aufbau mit den westeuropaischen vbllig identisch4. Es kann 

daher keine Konvergenz angenommen werden. Diese ist um so weniger glaub- 

haft, da in Mitteldeutschland zu gleicher Zeit Grabanlagen mit Stein- und 

Grabeneinfassung auftreten, die nur durch einen EinfluB der westeuropaischen 

Langhiigel zu erklaren sind.

Unter den mitteldeutschen Langhiigeln mit Steinsetzung stammt das ein- 

pragsamste Beispiel aus der Baalberger Gruppe vom Pohlsberg bei Latdorf, 

Kr. Bernburg5. Eine wohl ehemals trapezfbrmige 25,0 m lange und 6,50 bzw. 

3,0 m breite Steinsetzung umgab eine kleine 1,42:0,70 m messende Plattenkiste, 

die von einem Steinhaufen tiberdeckt war. Eine andere Anlage der Baalberger 

Gruppe, auf dem Spitzberg bei Landsberg, Saalkreis, enthielt ein einfaches Erd-

3 Fischer, Die Graber der Steinzeit im Saalegebiet (1956) 48if., 55 ff., 86ff., 95, Iliff., 150ff., 

161, 165 ff.

4 G. Bailloud u. P. Mieg de Boofzheim, Les civilisations neolithiques de la France (1955) 84 

Taf. 36, 7 u. S. 102, 110, 112f.

5 P. Hofer, Jahresschr. Halle 4, 1905, 63 ff. u. Taf. 4, unten; 7.
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grab und eine rechteckige Steinsetzung6. Ein dritter Bestattungsplatz auf dem 

Weinberg bei Burgbrner, Kr. Hettstedt, zeigte einen urspriinglich steinumpack- 

ten Holzbau der Walternienburger Gruppe mit einer leicht trapezformigen 

Steinsetzung7. Mit den franzbsischen Langhiigeln, vornehmlich denen der Bre

tagne, aber auch mit denen der Departements Herault und Gard stimmt das 

Vorhandensein nichtmegalithischer Einzelbestattungen in Erdgrabern oder 

kleinen Steinkisten sowie die groBe umfassende vom Langhiigel bedeckte Stein

setzung iiberein8. Ein weiteres verbindendes Element stellt die Totenverbren- 

nung in Burgbrner dar. Sie ist in der Walternienburger Gruppe nicht iiblich, 

kommt aber in den franzbsischen Langhiigeln neben der Kbrperbestattung vor.

In diesen Zusammenhang gehbrt als verbindendes Zwischenglied aller 

Wahrscheinlichkeit nach der ,,Heilige Stein “ von Muschenheim, Kr. GieBen9. 

Hier ist eine mannslange Steinkiste - der Deckstein ist nicht der urspriingliche - 

von einer rechteckigen Steinsetzung umgeben. Urspriinglich lag alles unter 

einem Hiigel. Leider ist aus diesem Grab kein Inventar bekannt, so daB eine 

genaue Datierung nicht gegeben werden kann.

Die zweite in Mitteldeutschland vorkommende Langhiigelform, die dur ch 

eine Grabenbegrenzung ausgezeichnet ist, erscheint ebenfalls in zwei Beispielen 

in der Baalberger Gruppe - Bahrendorf-Stemmern, Kr. Wanzleben und PoL 

leben, auf dem Teichberg, Kr. Eisleben10. Beide Bestattungsplatze sind nur 

teiluntersucht, doch ist deutlich zu ersehen, daB die Toten in einfachen Erd

grabern lagen, die von einem Graben in Rechteck- oder Trapezform umzogen 

waren. Am vollstandigsten ist dieser Grabtyp in Halle-Dblau, Stkr., erhalten11. 

Hier wurde ein 70-90 cm tiefer und in der Aufsicht trapezfbrmiger Graben von 

30,0 m Lange und 23,0 bzw. 9,0 Breite angetroffen, der drei nichtmegalithische 

zur Salzmiinder Gruppe gehbrende Graber umzieht - Grab 1, Grab 2 und 

Grab 6. Der Graben wurde ausgehoben, nachdem Grab 6 errichtet worden war. 

Hand in Hand damit ging die Erweiterung der friiher angelegten beiden ,,Kern- 

hiigeU zu einem Langhiigel, in den dann spater eine Reihe Nachbestattungen 

niedergelegt worden sind. Diese Grabform ist ohne die englischen Vorbilder - 

die unchambered long barrows - die vornehmlich in Sussex, Essex, Lincoln

shire und Yorkshire vorkommen und dort der Windmill Hill-Kultur angehbren, 

undenkbar12.

Parallelbildungen, jedoch in abgewandelter Art, scheinen in den zur Mi- 

chelsberger Gruppe zahlenden Langhiigeln mit Grabenbegrenzung im Braban- 

ter Gebiet in Belgien vorzuliegen13.

6 G. Mildenberger, Jahresschr. Halle 35, 1951, 35f., 40ff. Abb. 1-4 u. Taf. 7-10.

7 P. Grimm, Mannus 32, 1940, 392, 404 Nr. 37 mit Abb. 3 u. 4.

8 Vgl. J. Arnal u. 0. Burnez, 37.-38. Ber. RGK. 1956-57 (1958) 42ff.; Bailloud u. Mieg 

de Boofzheim, Les civilisations neolithiques de la France (1955) Iliff.; S. Piggott, Antiquity 11, 

1937, 441 ff. mit Abb.

9 F. Kofler, Quartalsbl. Hist. Ver. GroBherzogtum Hessen N. F. 1,1881 (1899) 392 f. u.Taf. 11.

10 F. Schlette, Jahresschr. Halle 37, 1953, 161 ff. u. Abb. 2; H. Behrens, Jahresschr. Halle 

41-42, 1958, 240f. Anm. 23 u. Abb. 19, a.

11 Behrens, Jahresschr. Halle a.a.O. 213 ff. Abb. 15 u. Taf. 7-12.

12 Piggott, Neolithic Cultures of the British Isles (1954) 17f., 48ff., 102ff.

18 S. J. de Laet u. W. Glasbergen, De voorgeschiedenis der Lage Landen (1959) 59 f.
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Mit den Langhiigeln Mitteldeutschlands, die auBer in der Baalberger 

Gruppe auch in der etwas jungeren Salzmiinder und wiederum jiingeren Walter - 

nienburger Gruppe auftreten, haben wir jenen Horizont erreicht, in dem in 

Mitteldeutschland nach der bisherigen Ansicht die Megalithgraber Eingang ge- 

funden haben sollen.

Unter den meist als nordmegalithisch bezeichneten Ganggrabern derKreise 

Kothen, Bernburg, Haldensleben gibt es mindestens vier Anlagen, die west

europaische Grabformen wiedergeben bzw. zum Vorbild haben.

Doch zuerst sei die Anlage auf dem Dachsberg bei Brachstedt-Hohen, 

Saalkreis, genannt14. Das nur 2,80 m lange Ganggrab mit einer etwa ovalen 

Kammer und kurzem Gang, ist mit den friihen Ganggrabern der Bretagne, die 

durch einfache Kammerbildung und kurzen Gang ausgezeichnet sind, zu ver- 

gleichen15. Die im Grab von Brachstedt-Hohen gefundene Trichterschale legt 

eine Zugehdrigkeit zur Baalberger Gruppe - zumindest aber in diesen Zeit- 

horizont nahe.

Das Ganggrab von der Ihringsbreite bei Grimschleben, Kr. Bernburg, das 

6,0 m lang ist, besitzt neben einer trapezfdrmigen Kammer auch stufenweise 

kleiner werdende Wandsteine zum Gangteil zu16. Parallelen bilden die west- 

europaischen Ganggraber mit Trapezkammer, darunter besonders die Stufen- 

graber der Iberischen Halbinsel17. Diese Anlagen sind dem Inventar nach in 

Westeuropa etwas j linger als die zuvor genannten Ganggraber mit kurzem 

Gang, doch gehoren sie immer noch ins Hochneolithikum Westeuropas. Aus 

Grimschleben selbst ist kein Inventar bekannt.

In diesen Zusammenhang gehbrt auch das Ganggrab von Hundisburg, Kr. 

Haldensleben18. Es stellt jedoch wieder eine andere Variante dar. Da Kammer 

und Gang bei dieser 11,0 m langen Anlage ohne merkbaren Absatz ineinander 

iibergehen, liegt hi er der reinste Vertreter eines sogenannten V-fbrmigen Gang- 

grabes westlicher Pragung in Mitteldeutschland vor. Leider kann die gute bre- 

tonische Parallele von Brennilis, Dep. Einistere, infolge Fehlens von Beigaben 

nur nach typologischen Merkmalen in das franzdsische Spatneolithikum (?) 

datiert werden19. Auch die sparlichen Beigaben von Hundisburg selbst lassen 

keine eindeutige Bestimmung zu, doch scheinen sie nicht ausgesprochen spat- 

neolithisch zu sein.

Dem Hundisburger Grab ist das vom Bierberg bei Gerbitz, Kr. Bernburg, 

sehr ahnlich, wenn auch von gedrungenerer Gestalt20. Allerdings ist dieses der 

Herkunft nach westeuropaische Ganggrab zusatzlich mit einem Gang auf der

14 H. v. Borries, Vorgesch. Altert. d. Prov. Sachsen 9 (1888) Ilf. mit Abb. 9ff. u. Taf. 1-2.

15 R. Giot, Brittany. Ancient Peoples and Places 13 (1960) 42ff. u. Abb. 6.

16 R. Schulze, Die jiingere Steinzeit im Kothener Land (1930) 86f. u. Taf. 6, 1.

17 G. u. V. Leisner, Die Megalithgraber der Iberischen Halbinsel, Der Siiden. Rom.-Germ. 

Forsch. 17 (1943) 129f., 367if.; dies., Die Megalithgraber der Iberischen Halbinsel, Der Westen. 

Madrider Forsch. 1, 1 (1956) 47if., 68f. u. z. B. Taf. 27, 1.

18 C. Engel, Bilder aus der Vorzeit an der mittleren Elbe (1930) 97 Abb. 49.

19 Giot, Brittany (1960) 39f. mit Abb. 23; G. Daniel, The Prehistoric Chamber Tombs of 

France (1960) 87, 111 u. Abb. 35, 4.

20 Schulze a.a.O. 140 Abb. 79-80.
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westlichen Langsseite nach norddeutsch-danischer Megalithgrab-Art versehen 

worden.

Der EinfluB von Seiten der westeuropaischen Ganggraber beginnt in 

Mitteldeutschland in der Zeit der Baalberger Gruppe und er reicht - folgen wir 

typologischen Merkmalen - bis etwa in die Bernburger Stufe.

Losgeldst vom westeuropaischen Grabbau - Gang-, Kuppel- und Galerie- 

grabbau - erscheinen in Mitteldeutschland neben einigen Bauelementen Tiir- 

loch und Wandverzierung. Beides kommt in megalithischen Kisten, das Tiir- 

loch auch in nichtmegalithischen Plattenkisten vor. In Mitteldeutschland sind 

zwei Arten der Turoffnung bekannt, namlich runde und ovale Tiirlbcher - an 

7(8) Grabern - und gestellte Tiiren - an 3 Grabern21. Die Turldcher erscheinen 

in der Baalberger-, Walternienburg er- und der schnurkeramischen Gruppe, die 

gestellten Tiiren in der Bernburger Gruppe und bei den Schnurkeramikern.

Die wandverzierten Graber schlieBen sich mit den Tiirlochgrabern aus, es 

sei denn, man vertritt die Meinung, daB die Offnung im Grab von HaHe-Dolau 

nicht von Grabraubern geschaffen wurde, sondern urspriinglich war und ein 

sogenanntes ,,Fenster“ darstellt, wie es an franzbsischen Megalithgrabern zu- 

weilen vorkommt22.

Die Wandverzierung begegnet in Mitteldeutschland anvier megalithischen 

Kisten, die zwischen Halle und Merseburg liegen, und die in ihrem Aufbau ge- 

legentlich westeuropaischeMerkmale zeigen23. Zwei Kisten: Halle-Nietleben und 

Schkopau, Kr. Merseburg, sind nur mit wenigen Mustern auf einzelnen Wand- 

steinen versehen. Sie gehbren der Bernburger Gruppe an. Die beiden anderen 

Kisten: Leuna-Gbhlitzsch, Kr. Merseburg, und Halle-Ddlau, sind von den 

Schnurkeramikern errichtet worden. In beiden Grabern herrscht eine flachen- 

deckende Zier vor, die die Grab wan de teil weise untergliedert und die vielfach 

in Zonen angelegt ist. Neben Gravierungen kommen auch Malereien vor, und 

zwar beides in einem Grab und auf einem Stein. Unterbrochen werden die geo- 

metrischen Motive durch die Wiedergabe einiger Gegenstande, wie Pfeile, 

Kocher, Bogen, geschaftete Axthammer oder symbolische Zeichen. Besondere 

Erwahnung verdient eine anthropoide Gestalt, die als Wiedergabe der sogenann- 

ten Todesgbttin angesprochen wird. Ihre Vorlagen linden sich in den Megalith- 

grabern der Bretagne - zum Teil schon in rein neolithischen Anlagen -, die 

weiterhin durch Gravierungen, zonenweise Aufgliederung der Verzierung, Wie

dergabe einzelner Gegenstande und Symbole ausgezeichnet sind. Die Vorliebe

21 Tiirlocher: Allstedt, Mallerbacher Feld, Kr. Sangerhausen. - Baalberge, Schneiderberg, 

Grab B, Kr. Bernburg. - Farnstadt V, Rodehiigel, Kr. Querfurt. - Westernhausen, Kr. Quedlin

burg (einzelner Lochstein). - Wettin, Auf der Lerche, Saalkr. - Wanzleben, Ortsteil Schleibnitz, 

Kr. Wanzleben. - Ziegelroda IV, Dornberg, Kr. Querfurt. - Ziegelroda V, Am Klapperbornweg, 

Kr. Querfurt. - Gestellte Tiiren: LiBdorf, Kr. Naumburg. - Losau, Kr. WeiBenfels. - Schortewitz, 

Windmiihlenberg, Kr. Kothen. - Vgl. dazu Fischer, Die Graber der Steinzeit im Saalegebiet (1956) 

209 ff.

22 H. Behrens, P. FaBhauer u. H. Kirchner, Jahresschr. Halle 40, 1956, 16; Arnal u. Burnez, 

37.-38. Ber. RGK. 1956-57 (1958) 51.

23 Schrickel, Westeuropaische Elemente im Neolithikum und in der friihen Bronzezeit 

Mitteldeutschlands 1. Veroflfentl. Landesmus. f. Vorgesch. Dresden 4 u. 5 (1957) Kap. 3, Textbd. 

64ff., Katalogbd. 85ff. mit Abb.
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fur Grabwandmalerei entstammt dem Bereich des iberischen Stils, der auf der 

Iberischen Halbinsel und in Siidfrankreich verbreitet ist. Aus beiden Kunst- 

bereichen stammen auch die Motive, die auf den Grabwanden der groBen hessi- 

schen Kiste bzw. des Galeriegrabes von Lohne (= Ziischen), Kr. Fritzlar- 

Homberg auftreten. Das Grab stellt ein verbindendes Zwischenglied sowohl fur 

das sogenannte Seelenloch als auch fur die Wandverzierung zum Westen hin 

dar.

Es gibt aber auch in Mitteldeutschland echte Galeriegraber. Allen voran 

ist das groBe Grab von Gotha, Flur Ostheim, Kiesgrube Wagner, zu nennen24. 

Leider konnte nur noch ein Teil des Grabes untersucht werden. Doch auch der 

Rest dieser zweiteiligen, geschlossenen und maBig in den Boden eingetieften 

Anlage hat immer noch die stattliche Lange von 10,0 m. Entgegen der Meinung 

des Ausgrabers darf als sicher angenommen werden - es sind uns nicht ver- 

bffentlichte Photographien bekannt —, daB die Wande und vermutlich auch die 

Decke aus Steinplatten bestanden haben. Derartige groBe Galeriegraber sind in 

Westdeutschland, besonders in Hessen und Westfalen, aber auch in Hannover 

und Braunschweig unter dem Namen Steinkisten oder -kammern vom hessisch- 

westfalischen Typ bekannt25. Sie stellen in ihren vielen Variationen Filiationen 

vornehmlich der franzdsischen Galeriegraber bzw. der allees couvertes dar. Auch 

diese Graber sind in GroBe, GrundriBgestaltung und durch ober- oder unter- 

irdische Errichtung voneinander unterschieden26. Die westdeutschen, besonders 

die hessischen Galeriegraber konnten auf Grund ihrer Zweiteiligkeit und der 

unterirdischen Bauweise sowie des Tiirloches an die allees couvertes vom Pa- 

riser Typ angeschlossen werden. Fur die Herkunft des Grabes von Gotha ist 

man ehergeneigt, den klassischen bzw. atlantischen Typ der allees couvertes als 

Vorlage anzusehen, da jene Graber oberirdisch gebaut und oft allseitig geschlos- 

sen sind.

Das Gothaer Grab dient wie alle langen Steinkisten bzw. Galeriegraber der 

Kollektivbestattung. Obwohl sich einige Inventarstucke mit solchen aus west

deutschen Kisten vergleichen lassen, wurde die Errichtungszeit von Gotha an 

Hand der Kugelamphorennachbestattung bisher immer nur ganz allgemein in 

eine Zeit vor der Kugelamphorengruppe angesetzt.

Auch zwei weitere Galeriegraber in Mitteldeutschland konnten in ihrer 

Entstehungszeit nicht genauer fixiert werden. Die 6,90 m lange zweiteilige, 

ebenerdige und von einem Rundhugel bedeckte Anlage von Schortewitz, Hei- 

denberg, Kr. Kothen, ist durch Nachbestattungen mit Bernburg I-Keramik 

ausgezeichnet, und aus dem 5,0 m langen zweiteiligen, ebenerdigen und mit 

einem Langhugel versehenen Grab von Warnstedt, Kr. Quedlinburg, stammt

24 E. SpieBbach, Mannus 24, 1932, 238ff.

25 Die westfalischen Kisten sind namentlich von A. Stieren 1922, 1927 u. 1929 dargestellt 

worden u. a. in Ebert XIV (1929) 285ff. - Die hessischen Kisten hat 0. Uenze 1953, 1954 u. 1956 

beschrieben u. a. in der Vorgeschichte von Nordhessen, 2. Teih Die ersten Bauem (1956) 77ff. 

Vgl. auch E. Sprockhoff, Die nordische Megalithkultur. Handbuch der Urgeschichte Deutschlands 

3 (1938) 59ff.

26 Vgl. Daniel, The Prehistoric Chamber Tombs of Erance (1960).
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nur eine Tasse des Bernburg III- Stiles27. Doch zeigt dieses Grab mit dem Loch- 

stein von Westernhausen, Kr. Quedlinburg28, der als Teil eines Galeriegrabes 

angesehen werden kann, dab sich die Einflusse des westlichen Galeriegrabbaues 

auch nbrdlich des Harzes verfolgen lassen, wo die Kisten von Evessen und 

Seinstedt, beide Kr. Wolfenbiittel, und der Lochstein von Watenstedt, Kr. 

Helmstedt, eine direkte Fortsetzung darstellen.

Ziehen wir die verschiedenen Galeriegrabeinflusse im Walternienburger und 

Bernburger Grabbau und bei den Schnurkeramikern mit in die Betrachtung 

ein, so ergibt sich - in Form einer Tabelle dargestellt - etwa folgendes Bild 

(Tabelle 1). Uns interessiert im Rahmen dieser Darstellung besonders eine - auf 

den ersten Blick eigenartig anmutende - Tatsache, namlich die Gleichzeitigkeit 

von nichtmegalithischen Kisten und Langhiigeln mit einem Ganggrab -Brach- 

stedt-Hohen einzelnen Galeriegrabelementen wie Mehrteiligkeit megalithi- 

scher Kisten sowie mit dem ,,Seelenloch.“ in der Baalberger Gruppe. Die Baal- 

berger Gruppe Mitteldeutschlands ist aber eindeutig eine hochneolithische Er- 

scheinung, und wenn in ihr Elemente auftreten, die immer in jungere Zeit da- 

tiert wurden, so mub besonders im Hinblick auf die Errichtungszeit der Galerie- 

graber bisher ein Fehler unterlaufen sein. Sie kbnnen nicht erst spatneolithisch 

sein, wenn wir in Mitteldeutschland bereits aus der Kugelamphorenzeit oder 

sogar aus der Bernburg I-Stufe Nachbestattungen in entsprechenden Grabern 

kennen.

Um die Gleichzeitigkeit der Erscheinungen in der Baalberger Gruppe zu 

erklaren, ist es nbtig, die Inventare der westdeutschen Galeriegraber eingehender 

als bisher zu betrachten. Es zeigt sich dabei einmal, dab doch alle Kisten, 

die Inventarstiicke geliefert haben, miteinander zu verbinden sind, und dab 

andererseits manche Inventartypen uberhaupt noch nicht naher kulturell be- 

stimmt und eingestuft wurden. Dazu gehdren als erstes gebauchte Tbpfe mit 

Standboden, die starkste Verwandtschaft zu den Gefaben der nordischen Trich- 

terbechergruppen Becker A und B zeigen29. In diesen Zusammenhang gehdren 

auch die Kragenflaschen, die in ihren Ausgangsformen bisher der Stufe Becker B 

zugerechnet wurden. Sie liegen in 3 bzw. 4 Grabern vor - also relativ haufig -, und 

wir halten beide in den westdeutschen groben Kisten auftretende Formen fur 

gleichzeitig, da es keinerlei eindeutige stratigraphische Hinweise gibt, nach 

denen die Stiicke mit sackartigem Unterteil jlinger zu datieren waren30. Als 

zweite bisher nicht richtig interpretierte Keramikform, die mit den genannten 

Gefaben etwa zeitgleich ist, ist das Rundbodengefab mit Lochbuckelzier am 

Rande zu nennen. Es gehbrt dem westeuropaischen reinen Neolithikum und dort

27 N. Niklasson, Jahresschr. Halle 13, 1925, 49f. Nr. 70 mit Abb. 55 und ebd. 43 Nr. 64 

mit Abb. 49 (das Grab von Warnstedt ist unter Kattenstedt, Kr. Blankenburg, verzeichnet).

28 G. Leibrock, Zeitschr. Harzver. 1, 1868, 318 f.

29 0. J. Becker, Aarboger 1947 Abb. 25; ders., Acta Arch. 20. 1949, 231 ff. u. Abb. 8-9.

30 Becker, Aarboger 1947, 132f. u. Abb. 27; H. Knoll, Die nordwestdeutsche Tiefstich- 

keramik und ihre Stellung im nord- und mitteleuropaichen Neolithikum. Veroffentl. Altertums- 

komm. im Provinzialinst. f. westfalische Landes- und Volkskde. 3 (1959) 22ff., 79ff. - Die von 

Knoll gegebene Aufstellung beruht auf rein typologisch-morphologischen Erwagungen.
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Tabelle 1. Verteilung westeuropaischer Grabformen und Grabbauelemente in Mitteldeutschland.
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eindeutig dem jiingeren Chassey A an31. Das jungere Chassey A ist jedoch teil- 

weise zeitgleich mit dem alteren Chassey B und dieser Fazies entstammen die 

Knickwandschiisseln32. Diese Fazies kennt aber auch die Vorliebe fur plastische 

Zier, und dabei spielen die senkrecht durchbohrten Henkelserien, die sogenann- 

ten Panfldtenhenkel, eine besondere Rolle33. AuBerdem sind spitze Buckelchen, 

die auf die GefaBe aufgeklebt wurden, charakteristisch. Diese Spitzbuckelchen 

- oftmals verbunden durch plastische Hangebogen - kennzeichnen nun die 

Keramikgruppe, die geschweifte oder konische Becher sowie Tassen umfaBt. 

Eine Keramikform, die weiterhin oft durch einen breiten - vielfach verzier- 

ten Bandhenkel ausgezeichnet ist. Sie scheint typisch fur die Steinkisten zu 

sein, kommt aber auch sonst in Hessen z. B. auf dem Wartberg bei Kirchberg, 

Kr. Fritzlar-Homberg, vor und reicht in Auslaufern bis in das siidliche West

falen und nach Mitteldeutschland, einschlieBlich der Steinkiste von Gotha. Die 

mitteldeutschen Vorkommen sind 1925 von N. Niklasson bei der monographi- 

schen Behandlung der ,,Walternienburg-Bernburger‘‘ Gruppe mit einbezogen 

worden. Das gab den AnlaB, die hessischen GefaBe bis heute in jenem kulturel- 

len und zeitlichen Zusammenhang zu sehen. Diese Ansicht darf als falsch zuriick- 

gewiesen werden, denn die mitteldeutschen Vorkommen dieser Art treten nie- 

mals in eindeutig geschlossenen Funden mit der typischen Walternienburger und 

Bernburger Keramik auf, sondern sie stellen eine eigene Gruppe dar34. Viel eher 

darf die Herausbildung von friihen Tassen- und Becherformen angenommen 

werden, wie es z. B. auch aus Funden aus dem Frankfurter Stadtgebiet und 

aus dem Material der Hbhensiedlung bei Munzingen bei Freiburg i. B. her- 

vorgeht. Allerdings ist dieser Fundkomplex in der Veroffentlichung 1958 viel 

zu jung datiert worden35. Beziehungen bestehen auch in Form und Verzierungs- 

art zu einigen Funden vom Goldberg im Nordlinger Ries, die der Altheimer 

Gruppe zugewiesen werden36. Eindeutige Vergleichsstiicke fur die mit breitem 

Bandhenkel und Knubbenzier versehenen Tassen und Becher begegnen jedoch 

in der zweiten Schichtenfolge von Arene Candide, der beruhmten Grotte im 

italisch-ligurischen Gebiet, die eine Stratigraphie geliefert hat, nach der das 

gesamte westeuropaische Neolithikum eingestuft werden konnte. Dieses zweite 

Niveau von Arene Candide, das durch die GefaBe mit Viereckhals gekennzeich-

31 Piggott, L’Anthropologie 57, 1954, 416 u. Abb. 2; Arnal u. Burnez, 37.-38. Ber. RGK' 

1956-57 (1958) 15 ff. u. Abb. 8, 7; 9, 5.

32 Ebd. Abb. 38 u. S. 25f. mit Abb. 11, 7-8. 10.

33 Ebd. Abb. 11, 14-15; Bailloud u. Mieg de Boofzheim, Les civilisations neolithiques de la 

France (1955) Taf. 44. - Knickwandscbalen, Panfldtenhenkel und die Neigung zu plastischer 

Zier an den Gefaflen begegnet auch im italienischen Lagozza, z. T. schon in der alteren Phase: 

Arnal u. Burnez a.a.O. 34f.; Piggott, L’Anthropologie 57, 1954 Abb. 4.

34 Niklasson, Jahresschr. Halle 13, 1925: vgl. u. a. Nordhausen S. 101 u. Abb. 96; Harras 

S. 96 u. Abb. 91; Laucha S. 93 u. Abb. 87; „Schwabengau“ S. 31 u. Abb. 28. Andere Fundzusam- 

menhange sind ungewiB: Umgebung von Eisleben S. 80f. u. Abb. 79, einzelne Funde stammen 

aus Siedlungen oder von Graberfeldern, die Materialien mehrerer Stufen geliefert haben: Quedlin

burg, Moorberg S. 26f. u. Taf. 19, 14. 17.

35 B. A. Maier, Badische Fundber. 21, 1958, Iff.; Fischer, Germania 38, 1960, 157ff.

36 Wiirttembergisches Landesmus. Stuttgart. - J. Driehaus, Die Altheimer Gruppe und das 

Jungneolithikum in Mitteleuropa (1960).
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net wird, enthalt eine reiche Auswahl gehenkelter Becher und Tassen, die auch 

durch ihre plastische Zier mit den hessischen teilweise vollig identisch sind37.

Treffen die Ausfiihrungen E. Sangmeisters zu38, so ware auch das jiingere 

Rossen Siidwestdeutschlands teilweise auf die gleiche Quelle zuriickzufiihren. 

In diesem Faile konnte an ein etwa gleichzeitiges Auftreten der HenkelgefaBe 

und des jungeren Rossen gedacht werden und es wiirde deshalb auch nicht 

Wunder nehmen, daB in zwei hessischen Galeriegrabern Rossener Scherben an- 

getroffen worden sind. Es liegt aber auch eine Gleichzeitigkeit mit dem jiinge- 

ren Chassey A und der Gruppe Becker A/B vor. Demnach ergibt sich, daB die 

hessischen Galeriegraber von Lohra, Kr. Marburg, Lohne-Zlischen, Kr. Fritzlar- 

Homberg, Altendorf, Kr. Wolfhagen und Calden, Kr. Hofgeismar, mit der weit 

im Suden liegenden westfalischen Galerie von Hardehausen, Kr. Warburg, mit 

der rheinischen Anlage von Heimbach, Kr. Neuwied, und mit der Galerie von 

Gotha in Thiiringen gleichzeitig sind und kulturell zusammengehdren. Ihr Auf

treten ist somit in einem chronologischen Horizont erwiesen, dessen Beginn 

durch spates Rossen, zweites Niveau von Arene Candide, Trichterbecher A/B, 

jlingeres Chassey A charakterisiert werden kann und dessen Ende - ziehen wir die 

echten Michelsberger Funde der Kisten in die Betrachtung ein - mit Michelsberg, 

Altheim und alterem Chassey B zusammenfallt. Diesem Horizont entspricht 

in Mitteldeutschland die Baalberger Gruppe, und das Nebeneinander nicht- 

megalithischer und megalithischer Grabtypen sowie einzelner Megalithgrab- 

elemente, so auch das Tiirloch, findet dadurch eine Erklarung. Es ist das gleiche 

Bild, das auch in der Bretagne vorliegt. Dort fallen nicht nur, wie R. Giot 1960 

ausfiihrt, Steinkisten, Langhiigel und altere Ganggraber in einem bestimmten 

Zeitabschnitt des jungeren Chassey A zusammen39, sondern es gehdren auch 

einige Galeriegraber in diesen Zusammenhang. G. Daniel verzeichnet in seinem 

Buch liber die Megalithgraber 1960 das Auftreten der slidbretonischen Galerie

graber dementsprechend auch in der A-Phase der bretonischen Entwicklung, 

d. h. in der Vor-Glockenbecherzeit40. Doch nicht alle westdeutschen Galerie

graber gehdren der gleichen Zeit an. Das Grab von Bekum I beginnt ent- 

sprechend der Keramik in der Zeit des Mittel-Neolithikums lb des Nordens 

bzw. der Stufe I/II der nordwestdeutschen Tiefstichkeramik.

Mit Bekum I ist aber eine weitere westfalische Galerie, namlich die von 

Hiddingsen, Kr. Soest, zeitgleich sowie samtliche Anlagen in Hannover und 

Braunschweig. Fast alle Graber sind durch die Tiefstichkeramik miteinander 

verb unden, daneben treten Funde der Kugelamphoren und Bernburger Gruppe 

auf. Auch Lohra ist zu dieser Zeit weiter oder wieder belegt worden und im 

Grab von Gotha stammt aus dieser Zeit die Kugelamphorenbestattung. Diesen 

zweiten westdeutschen Galeriegrabhorizont kennzeichnen auBer der Keramik

37 L. Bernabd Brea, Gli scavi nella caverna delle Arene Candide 1, 2 (1956) Taf. 14, 9-12 

bes. Taf. 17, 3-8. - Erwahnt sei noch, daB in diesem Niveau auch GefaBe mit gewelltem Rand und 

breitem Bandhenkel auftreten, Eigenheiten, die auch in der mitteldeutschen Bernburger Gruppe 

erscheinen.

38 Sangmeister, W.-H. Schuchhardt-Festschrift (1960) 199ff.

39 Giot, Brittany (1960) 27ff.

40 Daniel, The Prehistoric Chamber Tombs of France (1960) 108f., 111.
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noch trapezfdrmige und dreieckige Pfeilspitzen unterschiedlicher Form, die 

weder in Westeuropa noch in Westdeutschland einer spatneolithischen Phase 

angehdren, sondern alter sind.

Der dritte deutsche Galeriegrabhorizont gehbrt ins Spatneolithikum. In 

ihm beginnen die westfalischen Graber von Lipporg, Kr. Bekum, Ostbnnen, 

Kr. Soest und Uelde, Kr. Lippstadt. In diesen Grabern fehlt die Keramik, da- 

fur erscheinen viele groBe graue Klingen mit steiler Retusche aus Maasfeuer- 

stein. In diesen Horizont gehbren in den hessischen Kisten, vermutlich als Bei- 

gaben von Nachbestattungen, die Riesenbecher (Bentheimer Becher) und Scher - 

ben der Einzelgrabgruppe oder der Schnurkeramik. Erst mit dieser Galerie- 

grabreihe liegt eine Parallelerscheinung zu den spaten franzbsischen Galerie- 

grabern mit Inventaren vom Typ Seine-Oise-Marne vor.

Mit jenen drei Grabhorizonten oder Grabreihen in Westdeutschland stim- 

men auffallenderweise auch bestimmte regionale Gruppierungen und Grab- 

typen uberein. Doch wollen wir das nicht naher ausfiihren, sondern als letztes 

einen anderen, wesentlicheren Gesichtspunkt kurz streifen. Er betrifft den oben 

genannten Komplex friiher keramischer Funde in dem hessischen - dem ersten 

Galeriegrabhorizont. Dieser Komplex ist gelegentlich als ein Chassey B in West

deutschland bezeich.net worden. Wir glauben, daB das nicht zutreffend ist, wenn- 

gleich eine westliche Komponente vorhanden ist, fur die bereits 1938 E. Sprock- 

hoff eingetreten war41. Dieser Komplex kbnnte vielleicht zum Teil mit dem 

identisch sein, was auch von der Schweizer Forschung als ein ,,Pramichelsberg“ 

bezeichnet und als Grundlage fur die Herausbildung einmal der Michelsberger 

Gruppe und andererseits der nordischen Trichterbechergruppe - sowie viel

leicht auch der Altheimer Gruppe - angesehen wird. Dieses ,,Pramichelsberg“, 

das ebenfalls am Oberrhein vorhanden war - wie Funde aus dem Speyerer 

Raum zeigen -, diirfte sich zeitlich noch mit dem jiingeren sudwestdeutschen 

Rbssen beriihren, in der Hauptmasse aber zwischen Jungrbssen und echtem 

Michelsberg liegen. Die Funde verbergen sich daher wohl auch teilweise unter 

Rbssener Materialien und denen des echten Michelsberg. Zu ihnen scheinen 

unter anderem GefaBe zu gehbren, die mit der Becker A/B-Keramik Ahnlich- 

keiten zeigen, ferner Schalen, gehenkelte Becher und Tassen von verschiedener 

Profilierung, (KnickwandgefaBe), und vermutlich auch Kragenflaschchen, 

Stiicke also, die ebenso in den Steinkisten Hessens vorkommen, und wir nehmen 

deshalb an, daB diese Inventare einem ,,Pramichelsberg“ sehr nahe stehen. 

Vielleicht lassen sich von dieser Tatsache aus nun auch weitere Schritte zur 

Ermittlung des bisher nur rein theoretisch aufgestellten ,,Pramichelsberg“, das 

letztlich der Herkunft nach mindestens in einer Wurzel westeuropaisch ist, 

unternehmen. Mit der hier nur kurz angedeuteten Aufschliisselung der Galerie- 

grabinventare ergibt sich jedoch ein von den bisherigen Ansichten abweichendes 

Bild. Die groBen Steinkistengraber Hessens sind demnach etwa zeitgleich mit 

den Dolmen des Nordeuropaischen Raumes. An Hand der Erscheinungen im 

Grabbau der Baalberger Gruppe ist es nun aber auch mbglich, diese chrono- 

logisch mit dem Neolithikum Westeuropas zu parallelisieren.

41 Sprockhoff, Die nordische Megalithkultur (1938) 63.

bezeich.net



