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Die neueren Untersuchungen zur schweizerischen Jungsteinzeit sind zweifellos in 

engem Zusammenhang zu sehen mit der beinahe 50 Jahre wiihrenden Forschungstatig- 

keit von E. Vogt. Ihm gebiihrt das Verdienst, einerseits das reiche Fundmaterial regional 

und chronologisch gegliedert zu haben, andererseits die schweizerischen Funde und 

Befunde in den Rahmen der europaischen Jungsteinzeit gestellt und sie dadurch fiir die 

Forschung iiber die Landesgrenzen der Schweiz hinaus unentbehrlich gemacht zu haben. 

Seine Konzeption basiert unter anderem auf systematischen Siedlungsgrabungen und 

stiitzt sich auf regional erarbeitete Resultate, weshalb sie auch heute noch in den 

Grundprinzipien Anspruch auf Giiltigkeit erheben kann. Mit gezielten Fragestellungen 

geplante Grabungen sind seither fiir die schweizerische Forschung eine Selbstverstand- 

lichkeit. Aus der Reihe solch beispielhafter Untersuchungen seien hier speziell diejenigen 

W. U. Guyans in Thayngen-Weier und H.-G. Bandis am Burgaschisee erwahnt.

Die wichtigsten Ergebnisse erzielte E. Vogt denn auch bei der Darlegung der 

Entwicklung der Jungsteinzeit in seinem Forschungsgebiet, der Nordostschweiz und dem 

Mittelland, wiewohl seine hier gewonnenen Resultate auch fiir angrenzende Gebiete, wie 

beispielsweise die Westschweiz, wegweisende Bedeutung hatten. Die von ihm erarbeite- 

ten Abfolgen, Lutzengiietle - Pfyn - Horgen - Schnurkeramik fiir die Nordostschweiz, 

Egolzwil - Cortaillod - Horgen - Schnurkeramik fur die Zentralschweiz und Teile der 

Westschweiz, sind bis heute giiltig, ja sie dienen gewissermaben als chronologisches 

Riickgrat fiir die westmitteleuropaische Jungsteinzeit.

Dais heute die Tendenz besteht, die schweizerischen Kulturen - mit Ausnahme von 

Egolzwil - als aneolithisch zu bezeichnen und nicht, wie E. Vogt es tat, bis und mit 

Schnurkeramik und Glockenbechern von Neolithikum zu sprechen, ist eine terminologi- 

sche Frage. Der einen oder anderen Bezeichnung den Vorzug zu geben, hangt davon ab, 

ob regionale oder gesamteuropaische Konzeptionen als Grundlage dienen.

E. Vogt hat sein Entwicklungsschema nie statisch gesehen. Ihm selbst und den durch 

ihn angeregten schweizerischen Forschern - und hier sind nicht nur seine Schuler zu 

nennen - ging es darum, unsere Kenntnisse durch systematische und detaillierte 

Untersuchungen zu erweitern. Deswegen scheint es mir angebracht, hier gleichzeitig vier 

Monographien vorzustellen, die sich mit der jimgeren Steinzeit in der Nordostschweiz 

(J. Winiger; J. Winiger u. M. Joos), im Mittelland (R. Wyss) und in der Westschweiz
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(M. Sitterding) beschaftigen, denn jede dieser Arbeiten stellt eine Erganzung zum 

Verstandnis dieser Epoche dar.

Nordostschweiz:

Eine von E. Vogt angeregte Dissertation liber die Michelsberger Kultur der Schweiz 

wurde im Jahre 1959 von A. Baer in der Reihe der Monographien zur Ur- und 

Friihgeschichte der Schweiz als Band 12 vorgelegt. J. Driehaus hatte indes bereits 1958 

(KongreEber. 5. Internat. Kongrefs f. Vor- u. Friihgesch. Hamburg 1958 [1961] 243-249) 

speziell fur die schweizerischen Funde die Bezeichnung Pfyner Gruppe vorgeschlagen, 

eine Umbenennung, der sich auch Vogt (Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 51, 1964, 

22 Anm. 36) anschloE, da das schweizerische Fundmaterial zwar typologische Beziehun- 

gen zur Michelsberger Kultur zeigt, doch regional bedingte Unterschiede so klar in 

Erscheinung treten, dal? ein Abtrennen von der eigentlichen Michelsberger Kultur 

sinnvoll erschien. Die relativ-chronologische Stellung dieser Pfyner Gruppe zwischen 

Lutzengiietle einerseits und Horgen andererseits war seit den Ausgrabungen auf dem 

Lutzengiietle bei Eschen im Fiirstentum Liechtenstein geklart; eine ungeldste Frage blieb 

jedoch die innere Gliederung der Pfyner Gruppe.

Die Ausgrabungen K. Sulzbergers, vor allem aber diejemgen W.-U. Guyans im 

Moordorf Thayngen-Weier, Kanton Schaffhausen, mit sich liberlagernden drei Dbrfern 

der Pfyner Gruppe versprachen in dieser Hmsicht interessante Resultate, und so 

unternahm es J. Winiger — wiederum im Rahmen einer Ziircher Dissertation —, die Funde 

aus dieser Siedlung zu bearbeiten. Bis dahin waren nur auszugsweise Fundgegenstande 

aus diesen Grabungen vorgelegt worden, die Befunde hingegen waren Gegenstand einer 

detaillierteren Veroffentlichung, die im Jahre 1967 (Guyan, Die jungsteinzeitlichen 

Moordbrfer im Weier bei Thayngen. Zeitschr. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 25, 

1967/68, 1-39) erschienen ist.

Die Erforschung der Moorsiedlungen im Weier gliedert sich in zwei Etappen. Eine 

erste, von 1914 bis 1921, ist gekennzeichnet dutch die Tatigkeit von Sulzberger, der 

zwar ein reiches Fundmaterial bergen konnte, doch ist aus dieser Zeit kaum etwas liber 

die Fundzusammenhange bekannt. Die sechs Grabungskampagnen, die Guyan in den 

Jahren 1950 bis 1963 durchflihrte, konzentrierten sich ganz besonders auf die Siedlungs- 

reste, denn es gait - zumindest in den Anfangen - Argumente zu finden gegen die Theorie 

der Pfahlbauten. So figuriert Thayngen-Weier als eine der Schllisselstationen in der 

grolsen, zum lOOjahrigen Bestehen der schweizerischen „Pfahlbauforschung“ herausge- 

gebenen Monographic ,,Das Pfahlbauproblem“ (Monogr. z. Ur- u. Friihgesch. d. 

Schweiz 11 [1955] 221-272).

J. Winiger gliedert seme Arbeit in drei Teile. Der erste befalst sich mit den Siedlungen 

im Weier, der zweite gilt der Pfyner Kultur und der dritte enthalt Katalog, Anhang und 

Tafeln.

In Teil I stehen die Geschichte der Ausgrabungen, die Aufgabenstellung, die 

Beschreibung der Siedlungen Weier I—III und die Resultate der dendrochronologischen 

Untersuchungen am Anfang. Verf. weist auf die Wichtigkeit solcher naturwissenschaftli- 

cher Analysen hin, die im speziellen Fall nicht nur Uberlegungen zur Dauer der drei 

Siedlungen, den zeitlichen Abstanden zwischen ihnen und der Gesamtdauer der 

Besiedlung anstellen lielsen, sondern auEerdem die Moglichkeit ergaben, die Pfyner 

Siedlungen Weier I/II zeitlich mit derjenigen der jlingeren Cortaillod-Kultur von 

Burgaschi-Slid im Kanton Bern, zu synchronisieren. Obzwar die Dendrochronologie fur 

die Bestimmung relativchronologischer Zusammenhange iiberaus wertvolle Informatio- 

nen zu geben in der Lage ist, zeigt sich bei detaillierter Anwendung, wie schwierig es ist,
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die tatsachlichen Bauvorgange innerhalb eines Siedlungsplatzes zu verstehen. Gepragt 

von verschiedenen Modellvorstellungen kommen denn auch Guyan und Verf. zu 

unterschiedlichen Deutungen, indem Guyan fur „unstete“ Siedlungsweise (Wander- 

bauerntum) (Zeitschr. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 25, 1967/68, 38f.), Verf. hingegen 

fiir kontinuierhche Siedlungsweise pladieren. Den Ausfiihrungen zu diesem Problem 

haftet der Mangel an, daE fast ausschlieElich mit Hblzern der Dorfzaune argumentiert 

werden muE (S. 17). Es scheint, als konnten in dieser Frage, aufgrund der vorliegenden 

dendrochronologischen Resultate, noch keine abschlieEenden Ergebnisse vorgelegt 

werden.

Die Beschreibung und Bearbeitung der Funde, nach Sachgruppen geordnet (Kera- 

mik, HolzgefaEe, Werkzeuge aus Feuerstein, aus Felsgestein und Hirschgeweih, Waffen, 

Ackerbaugerate [ ?], Gerate zum Textilhandwerk [ ?], Schmuck und Textilien), mmmt im 

folgenden breiten Raum ein. Ein besonderes Verdienst des Verf. liegt darin, daE er sich 

hier nicht auf eine rem typologische Beschreibung beschrankt, sondern zugleich 

Uberlegungen funktioneller Art anstellt. Weitergehende Schliisse, vor allem zur Verwen- 

dung der Stemgerate, waren allerdings nur mbglich, wenn auch makroskopische 

Untersuchungen vorlagen, erne Bemerkung, die nicht als Kritik verstanden werden 

mbchte, denn Rez. ist sich durchaus bewuEt, daE eine solche Forderung die realisierbaren 

Aufgaben einer Dissertation iibersteigt. Bei der Bearbeitung der iiberaus reichen 

keramischen Funde beginnt Verf. mit der Beschreibung des Rohmaterials und der 

Herstellungstechnik und kommt danach zur Typologie der Formen. Jeder, der sich mit 

vorwiegend unverzierter Siedlungskeramik beschaftigt, weiE um die Schwierigkeiten, 

relevante Kriterien zur Abgrenzung der verschiedenen Typen zu erkennen, und sicher 

enthalten unsere heutigen Methoden ein hohes MaE an Subjektivitat. Darum ware es 

iiberaus wichtig, einerseits die Hierarchic der Begriffe (Gattung, Typ) zu beachten und 

andererseits bei den Typen, vor allem wenn es um die Herausarbeitung mbglicher 

chronologischer Differenzen geht, auf spezielle Vananten der Formgebung zu achten.

Bei den Tbpfen beispielsweise unterscheidet Verf. zwei grundlegende Typen, den 

Trichtertopf mit S-Profil und den konischen Topf. In diese so umfassend gewahlten 

Kategorien lassen sich zwar samtliche Thayngener Topfe einordnen, doch scheinen sie, 

obwohl Verf. versucht, auch quantitative Gesichtspunkte beizuziehen, nicht auszurei- 

chen, formale Unterschiede innerhalb der drei Siedlungen herauszuarbeiten (S. 32ff.). Die 

Durchsicht der Tafeln mit stratigraphisch zuweisbaren GefaEen fiihrt Rez. dazu, daE bei 

den Trichtertbpfen, Kriigen und Schiisseln doch manche typologischen Unterschiede zu 

erkennen sind (z. B. Weier I: Taf. 54, 1.7; 55, 1.15 ; 56, 5.6.11.13. Weier II: Taf. 59, 1.2.3 ; 

60, 1.4; 61, 8.9.20.22. Weier III: Taf. 63, 38.40; 64, 1.2; 65, 13; 66, 1.6.9). Diese 

Feststellung kann aber nur dann richtig sein, wenn das vorhandene keramische Material 

reprasentativ ist fiir die emzelnen Schichten. Verf. zieht es vor, flieEende Ubergange und 

Stiltendenzen anzunehmen, was zu beurteilen ohne genauere Kenntnis der Mengenver- 

haltnisse nicht mbglich ist. Verf. tut sicher zu gegebenem Zeitpunkt recht daran, wenn er 

sich in der Interpretation vorsichtig auEert, obwohl er sich - und da steht er nicht alleine — 

von der Stratigraphic im Weier eindeutigere Resultate erhofft hatte. Als eines der 

wichtigsten Ergebnisse der Keramikanalyse ist die kulturelle Zuordnung der drei 

Siedlungen im Weier zur Pfyner Kultur zu bewerten. Verf. steht damit im Gegensatz zu 

friiher geauEerten Ansichten, die sich vor allem auf das Vorkommen der Tulpenbecher 

stiitzten, was zu einer Zuweisung zur Michelsberger Kultur gefiihrt hatte (siehe hierzu 

auch Vogt, Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 51, 1964, 22ff.).

Ab Seite 56 folgen Ausfiihrungen zur Wirtschaftsform, zur Struktur der Gesellschaft 

und zum Geistesleben der Bevblkerung vom Weier, die viel Anregendes zu diesen Themen
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enthalten, gelegentlich aber durch subjektiv gewahlte Parallelen aus der Ethnologic fur 

die Pfyner Kultur schwer nachvollziehbar sind.

Im zweiten Teil der Monographic, der der Pfyner Kultur ganz allgemein gewidmet 

ist, geht es Verf. datum, die Siedlungen im Weier in einen groEeren Zusammenhang zu 

stellen. Nach Kantonen geordnet, werden in iibersichtlicher Weise die wichtigsten 

schweizerischen Fundorte und deren Material, erganzt durch Fundstellen im Fiirstentum 

Liechtenstein und in Baden-Wiirttemberg, behandelt. Die kurze Schilderung der Befunde 

und Funde, mit Angabe der wichtigsten Literatur ist sicher jedem Interessierten von 

grbEtem Wert. Gleichzeitig verweist Verf. auf Verbindungen dieser Funde zu denjenigen 

vom Weier hin.

Beim Versuch, den Fundstoff der Pfyner Kultur zu gliedern, geht Verf. methodisch 

richtig einmal von regionalen und dann von chronologischen Gesichtspunkten aus. Eine 

Unterteilung in geographisch sich abzeichnende ,,Gruppen“ ist allerdings, der geringen 

Verbreitung und des nur beschrankt aussagefiihigen Materials wegen, unmoglich, ein 

Negativum, das auch der chronologischen Gliederung anhaften muE.

Verf. schlagt eine hypothetische Periodisierung der Pfyner Kultur in drei Stufen vor. 

Eine erste Stufe sei gekennzeichnet durch Keramik ohne Schlickauftrag, wie sie aus der 

Siedlung von Feldbach, Kanton Zurich (Taf. 81-83), und eventuell auch vom Lutzen- 

giietle im Fiirstentum Liechtenstein bekannt geworden ist. Die dritte Stufe enthalte 

hingegen als Leitfossil den Schmelztiegel und auEerdem Knaufhammeraxte und haufiger 

auftretende Doppelknubben. Die mittlere Pfyner Strife, zu welcher alle drei Siedlungen im 

Weier gerechnet werden, wird sodann definiert durch das Vorhandensein von Schlick 

und das Fehlen der fiir die dritte Stufe charakteristischen Elemente. Die Ausfiihrungen 

des Verf. (S. 99ff.) lassen erahnen, daE er sich eine bessere Ausgangslage"fiir seine innere 

Gliederung gewiinscht hatte. Die Tatsache, daE entweder mit einer isoliert dastehenden 

Fundstelle oder mit negativen Kriterien argumentiert werden muE, zeigt sehr deutlich, 

daE das heute bekannte Quellenmaterial noch nicht ausreicht fur eine Periodisierung der 

Pfyner Kultur.

Das zeitliche Verhaltnis der Pfyner Kultur zu den benachbarten Kulturen und 

Gruppen wird im folgenden Kapitel (S. 103 ff.) beleuchtet. Klare Beziehungen zur 

Michelsberger Kultur herzustellen, wird dadurch erschwert, daE das Risiko einer 

Vermischung chronologischer und regionaler Aspekte besteht, eine Gefahr, die auch in 

der von J. Liming vorgeschlagenen Gliederung der Michelsberger Kultur in fiinf Stufen 

(Ber. RGK 48, 1967, Iff.) enthalten ist. Erzwungene Parallelen zwischen zwei Chronolo- 

gievorschlagen mit mehr oder minder hypothetischem Charakter dienen nun aber nicht 

der Klarung der tatsachlichen Gegebenheiten. Folgt man den Vorschlagen u.a. von 

A. Baer (Die Michelsberger Kultur in der Schweiz [1959] Fundkarte II) und J. Lichardus 

(Rossen-Gatersleben-Baalberge. Ein Beitrag zur Chronologie des mitteldeutschen Neoli- 

thikums und zur Entstehung der Trichterbecher-Kulturen. Saarbriicker Beitr. z. Altkde. 

17 [1976] 192ff.) in der Unterscheidung von alterem (Liming I und II) und jiingerem 

(Liming III und IV) Michelsberg, so ergibt sich sicher ein zu grobes Bild, doch ware es 

vorzuziehen, eine Gliederung vorerst fiir Pfyn selbst abzusichern und dann erst 

groEraumige Verbindungen herzustellen. Stellte es sich namlich heraus, daE das gesamte 

Pfyn nur der jiingeren Michelsberger Kultur entspricht, dann hatte es keinen Sinn, in 

einem alteren Pfyn das Fehlen von spaten Rossener Elementen zu erwahnen, Elemente, 

die in der alteren Michelsberger Kultur noch faEbar zu sein scheinen. Dies ist wichtig bei 

der Frage nach der Genese der Pfyner Gruppe. Verf. halt eine Entstehung aus lokalem 

(Lutzengiietle) und benachbartem (Aichbiihl) Postrossen unter Beriicksichtigung 

nachfolgender EinfluE-Strbmungen (Schussenried tisw.) fiir denkbar und weist eine 

Mbglichkeit einer Expansion von Michelsberg in das Bodenseegebiet, das Fiirstentum
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Liechtenstein und die Nordostschweiz von der Hand. Jiingeres Pfyn parallelisiert Verf. 

mit Altheim und weist zu Recht daraufhin, dais das Ausklingen der beiden Erschemungen 

nicht synchron erfolgt sein mul?te. Diese Ansicht basiert insbesondere auf der Feststel- 

lung, dal? in Gebieten der Altheimer Gruppe, wo sog. Goldberg III-Funde und Ahnliches 

fehlen, ein Andauern von Altheim bis in die Zeit von Horgen angenommen werden darf 

(s. Chronologietabelle, S. 113 Abb. 12). Es stellt sich aber nach Meinung der Rez. auch die 

Frage, ob sich in der Nordostschweiz und den unmittelbar benachbarten Gebieten, wo 

stratigraphisch gesichert ist, dal? Horgen auf Pfyn folgte, mcht ein bislang noch 

unerkanntes ,,Spatpfyn“ einschob, das beispielsweise den Funden aus den Steinkistengra- 

bern von Lenzburg, Kanton Aargau (R. Wyss, Die neolithischen Steinkistengraber von 

Lenzburg. Ur-Schweiz 23,4, 1959, 71-86; ders., Germania 45,1967, 20-34), entsprechen 

wiirde.

Die Beziehtingen zur siidwestlich angrenzenden Cortaillod-Kultur (S. 115ff.) sind, 

dem damaligen Forschungsstand entsprechend, klar und iibersichtlich dargestellt. 

Neuere Untersuchungen im Bereich von Cortaillod diirften allerdings heute manche 

chronologischen Ansatze in verandertem Licht erschemen lassen.

Im dritten Teil der Arbeit folgt ein ausftihrlicher Katalog der Funde aus dem Weier 

und den iibrigen Pfyner Fundstellen. Angaben liber den Aufbewahrungsort, Hinweise auf 

Textseiten, wo diese Fundstellen behandelt werden, Tafelhinweise und die Inventarnum- 

mern der einzelnen Stiicke erganzen in vorbildlicher Weise die Beschreibung der Funde. 

Es folgen ein Literaturverzeichnis und die Liste der Abktirzungen. Besonders zu 

erwahnen ist der Tafelteil mit den vom Verf. selbst angefertigten Zeichnungen, deren 

Qualitat hdchstes Lob verdient.

In der zweiten Verdffentlichung geht es um die Seeufersiedlung von Feldmeilen- 

Vorderfeld am Nordufer des Ziirichsees, die schon seit langer Zeit durch wichtige 

Lesefunde, u.a. figural verzierte Horgener Keramik (E. Vogt, Germania 30, 1952, 160ff.) 

bekannt ist und die im Jahre 1970/71 im Rahmen einer Rettungsgrabung der Kantonalen 

(W. Drack) und der Stadtischen (U. Ruoff) Denkmalpflege in Zurich unter der ortlichen 

Grabungsleitung von J. Winiger untersucht werden mul?te. Die Ausgrabung erwies sich 

als notwendig, da umfangreiche Bauarbeiten an der alten Siedlungsstelle geplant waren. 

Den Bauplanen zur Erweiterung des Strandbades Rechnung tragend, konzentrierte man 

sich auf zwei speziell bedrohte Stellen. Die erne Flache, in Wassernahe, wurde mittels 

einer Spundwand „trocken“ gehalten und mit traditionellen Grabungsmethoden 

untersucht, die andere, dreil?ig Meter weiter seewarts liegende Flache wurde von 

Tauchspezialisten unter Wasser erforscht. Es liegt Rez. daran, auf die Qualitat der 

Unterwassergrabungen der Equipe von Ruoff hinzuweisen. Unter seiner Leitung wurden 

moderne Techniken entwickelt, die inzwischen auch von anderen schweizerischen, mit 

der Bodendenkmalpflege betrauten Forschern angewendet werden und die den Beweis 

erbracht haben, dal? in heute iiberfluteten Siedlungen wichtigste Resultate zur Stratigra

phic und zur Baugeschichte gewonnen werden kdnnen (vgl. z.B. Ruoff, Pfahlbauten und 

Unterwasserarchaeologie. In: Unterwasserarchaeologie, ein neuer Forschungszweig 

[Unesco 1973] 127-142).

Der vorliegende Band enthalt einen grdl?eren Beitrag von J. Winiger, der den 

Befunden und chronologischen Fragen gewidmet ist, und emen kleineren von M. Joos, 

der mit der Bearbeitung der sedimentologischen Verhaltmsse betraut worden war.

Die Arbeit von Winiger gliedert sich in sechs Kapitel. Nach der Schilderung des 

Grabungsverlaufes folgen in Kapitel II detailherte Beschreibungen der Schichtenabfolge. 

Von den zehn, jeweils durch sterile Seekreideablagerungen getrennten Kulturschichten 

lassen sich die Schichten I—IV der Horgener Kultur, die Schichten V-IX der Pfyner 

Kultur zuweisen. Die unterste Schicht (X) ist nicht bestimmbar, da sie kerne emdeutigen
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Funde geliefert hat. Innerhalb der einzelnen Kulturschichten unterscheidet Verf. 1 bis 3 

sog. Ablagerungsphasen, die er mit Bauphasen innerhalb der verschiedenen Siedlungen 

gleichsetzt. Wie aus den zahlreichen Profilzeichnungen und der Schilderung des 

Schichtenverlaufs (S. 20ff.) hervorgeht, ist grundsatzlich ein Gefalle zur Seeseite hin 

festzustellen. AuEerdem ergibt sich aus der Kombination der Quer- und Langsprofile, 

dais die linsenfbrmigen Schichten nicht zentriert iibereinander liegen, sondern, horizontal 

verschoben, sich zwar gegenseitig tiberlappen, doch unterschiedlich gelagerte Siedlungs- 

zentren (maximale Schichtstarken) erkennen lassen (S. 43 Abb. 30), was ein mannigfalti- 

ges Bild der Siedlungsgeschichte von Vorderfeld ergibt. Als bemerkenswertes Resultat 

der stratigraphischen Studie sind nicht nur die auch andernorts gesicherte grundsatzliche 

Uberlagerung von Horgen uber Pfyn, sondern msbesondere die aus dem Verlauf der 

Schichten hervorgehenden, einmal seewarts, ein andermal landwarts, aber auch parallel 

zum Ufer sich verlagernden Dbrfer festzuhalten.

Ein besonderes Kapitel (III) ist chronologischen Uberlegungen gewidmet. Nach 

einer kurzen Einfiihrung zum Problem des Verhaltnisses zwischen Sedimentation und 

Zeit, wo Verf. vollig richtig auf die Problematik einer solchen Gleichsetzung hinweist, 

folgt die Bekanntgabe der dendrochronologischen Resultate. Verf. erhoffte sich, 

aufgrund der Jahrringkurven das relativchronologische Nacheinander (Siedlungsdauer 

und Zwischenphasen) ermitteln zu konnen. Bedauerlicherweise ist dies nicht gelungen, 

was wohl einerseits mit den teilweise zu dtinnen Schichten, andererseits aber mit der 

Tatsache zu erklaren ist, dal? die Flblzer jeweils zu Beginn einer Siedlungsgriindung 

geschlagen wurden und somit nichts fiber deren Ende aussagen konnen. Trotzdem blieb 

die dendrochronologische Untersuchung nicht erfolglos, denn es ergab sich die 

Mbglichkeit, anhand von gleichzeitig gefallten Hdlzern Hauseinheiten herauszuarbeiten 

(Kap.V), ein Resultat, das insbesondere fur die oft unuberbriickbar erscheinenden 

Schwierigkeiten der Interpretation von sog. Pfahlfeldern in Seeufersiedlungen als 

herausragendes Ergebms bewertet werden muE.

Ganz besonders vorsichtig geht Verf. alsdann an die Diskussion der C14-Daten von 

Feldmeilen heran. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung verftigte er lediglich fiber sieben 

Daten (UCLA, Los Angeles), die zwischen 3445 und 2480 v. Chr. liegen (vgl. Liste S. 54). 

Wie gefiihrlich es sein kann, archaologische Befunde mit jeweils einem Datum zeitlich 

festsetzen zu wollen, geht bereits aus diesen Daten hervor, die in erstaunlichem MaEe den 

stratigraphischen Gegebenheiten widersprechen. Es ist hier nicht der Ort, auf Probleme 

der C14-Datierungen einzugehen. Rez. erlaubt sich lediglich, am Beispiel dieser sieben 

Feldmeilener Daten auf die mbglichen Fehlerquellen hinzuweisen, zumal sehr oft, aus 

Kostengriinden, fur einen Grabungsbefund nur ein Datum errechnet wird, um damit 

sogar eine vielleicht unmbgliche relative Datierung anhand von typologischen Verglei- 

chen der Funde zu ersetzen. Man mbchte meinen, dais gerade durch sterile Straten 

getrennte, stratigraphisch gesicherte Proben der C14-Spezialisten Anlafi geben miifiten, 

ihre Methoden zu kontrollieren und nach mbglichen Irrtiimern und Fehlerquellen zu 

suchen.

Die Baugeschichte in Feldmeilen in Zeit und Raum naher zu untersuchen, diesem 

Bestreben gilt auch Kapitel IV, das dem Problem der Seespiegelschwankungen gewidmet 

ist. Da offensichtlich periodische Uberflutungen des Siedlungsgelandes Ursache fur das 

Verlassen oder gar die Zerstbrung der verschiedenen Dbrfer waren, kam es zu einer 

jeweiligen Uberlagerung der Dorfreste (Kulturschichten) durch sterile Seekreideablage- 

rungen. Da diese Sedimente nicht von kurzfristigen Uberschwemmungen (z.B. Unwet- 

tern) herriihren konnen, kommt Verf. zu dem Schlufi, daE Schwankungen des Seespiegels 

dafiir verantwortlich zu machen seien. Da Pegelvariationen aber nicht nur die lokalen 

Verhaltmsse betreffen konnen, glaubt Verf. anhand der Tief- und Hochwasserstande, die
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er mit den absoluten Hohenlagen verschiedener jungsteinzeitlicher Siedlungen am 

Ziirichsee vergleicht, Schliisse liber deren chronologisches Verhaltnis zueinander ziehen 

zu konnen. In diesem Gedanken ist zweifellos ein bedeutender methodischer Ansatz zum 

Verstandnis der Besiedlungsgeschichte des Ziirichseebeckens enthalten, und deshalb 

mochte Rez. hier naher auf das Problem der ,,Pegelchronologie“ eingehen.

Aus geologischer wie archaologischer Sicht ist erwiesen, da£ der Seespiegel des 

Ziirichsees Schwankungen unterworfen war. Verf. verweist auf die Untersuchungen des 

Geologen C. Schindler (Geologic von Zurich und ihre Beziehung zu Seespiegelschwan- 

kungen. Vierteljahresschr. naturforsch. Ges. Zurich 116, 1971, 284—313), wonach die 

Sihl, ein Zufluis der Limmat, unweit nach deren Austritt aus dem See, bei Hochwasser 

durch Aufschieben von Gerdllen den SeeausfluE so blockieren konnte, dab als Folge 

davon der See angestaut wurde und der Seespiegel ansteigen mubte. Da ahnliche 

Schwankungen des Wasserstandes aber auch an anderen voralpinen Seen zu beobachten 

sind, glaubt Verf., dab derartige Vorgange mit grobraumigen, klimatischen Veranderun- 

gen in Zusammenhang stehen miissen, d. h. nur auEergewohnlich lange dauernde 

Regenperioden und dadurch verursachte extreme Hochwasser der Sihl hatten solch 

wirksame Gerdllverschiebungen am Seeausflub zur Folge haben konnen. Es sind nun 

aber nicht nur die Hochstwasserstande eines Sees von Bedeutung, sondern es miissen 

auch Uberlegungen liber die tiefstmoglichen Pegel, bei welchen ein Abflieben des Wassers 

noch moglich war, angestellt werden. C. Schindler hat - so erklart Verf. - den 

tiefstmoglichen Pegelstand aufgrund der geologischen Beschaffenheit der AbfluE- 

Schwelle mit 403,00 bis 403,50 m ii. M. festgelegt. Da bei einer solchen Kalkulation aber 

auch jahrliche Schwankungen mit zu berlicksichtigen sind (feuchte Perioden im Sommer, 

trockenere im Winter), hatten selbst Ufersiedlungen, die in Hbhen von 404 bis 405 m 

liegen, zumindest ,,saisonweise“, recht feucht werden miissen.

Werden nun derartige Berechnungen in Beziehung gesetzt zu den Schichttiefen in 

Feldmeilen, so stellt Verf. fest, dal? die tiefsten Schichten (bis 402 m Hohe) me hatten 

trocken liegen konnen, wenn nicht betrachtliche Senkungen stattgefunden hatten. Eine 

solche Erklarung ist nicht nur naheliegend in Anbetracht des seichten Untergrundes, 

sondern kann auch in anderen Siedlungen z.B. anhand von geknickten Pfahlen bewiesen 

werden. Diese Feststellungen flihren Verf. dazu, flir die Siedlungen in Feldmeilen einen 

Standort unweit des Seeufers mit saisonbedingten Uberflutungen anzunehmen. Er stellt 

aber auch fest, dab die Bildung der Seekreideschichten im Vorderfeld mit klimatischen 

Veranderungen, die auch andere, gleichzeitige Dorfer, zumindest am Ziirichsee, hatten 

betreffen miissen, zu erkliiren sind. Dadurch sei es moglich, einzelne Bauperioden von 

verschiedenen Ddrfern chronologisch miteinander zu verbinden. Em verlockender 

Gedanke!

Obwohl Verf. an anderer Stelle (S. 46) sagt, dal? zwischen Schichtdicke und Zeit kein 

mittelbarer Zusammenhang bestehe, geht er auf S. 60 so vor, dab er allgemeine 

Berechnungen anstellt liber die Bildungszeit von Seekreideablagerungen. Obzwar Verf. 

theoretisch das Problem der Abschwemmung diskutiert, entwirft er eine Pegelkurve 

(Abb. 33), in welcher er, seinen friiheren Ausfiihrungen entgegen, den Zeitfaktor aus den 

Starken der Seekreideschichten ermittelt (ca. 1 mm Zuwachs pro Jahr, vgl. S.47). Im 

folgenden erbrtert Verf. dann die Moglichkeiten einer chronologischen Gleichsetzung 

von Siedlungen mit Pfyn/Horgen-Stratigraphien, indem er einerseits auf einer rein 

archaologisch-typologischen Materialanalyse, andererseits auf der flir diese Zeitspanne 

vorgeschlagenen Pegelstandskurve des Ziirichsees basiert.

Die allgemeinen Erlauterungen des gesamten Problems einer sog. Pegelchronologie 

sind sicherlich von Interesse, da sie methodisch wichtige Fragen der Besiedlungsgeschich

te und des zeitlichen Neben- und Nacheinanders von Siedlungen einer Landschaft
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anschneiden, doch geht Verf. bei seinen Uberlegungen von zwei inexakten Fakten aus, 

um daraus etwas scheinbar Exaktes zu konstruieren. Als inexakt muE einmal zum 

heutigen Zeitpunkt eine Zuweisung der Funde beispielsweise zu alterem oder jiingerem 

Pfyn (siehe vorherige Besprechung) bezeichnet werden, und der zweiten Annahme 

kommt speziell hypothetischer Charakter zu, denn in der Pramisse Schichtstarke = Zeit 

stecken enorm groise Fehlermdglichkeiten (dies wird von naturwissenschaftlicher Seite 

im selben Band von M. Joos ausfiihrlich dargelegt). Zu wenig werden vom Verf. lokal 

begrenzte Phanomene wie von Wind und Wellen geschiitzte Buchten, ganz allgemeine 

Strbmungsverhaltnisse, unterschiedliche Ablagerungs- und Erosionsvorgange an Nord- 

und Siidufer (man denke speziell an die beriichtigten Fohnstiirme an den Schweizer 

Voralpenseen) und nicht zuletzt auch die denkbaren Planierungs- und BaumaEnahmen 

des vorgeschichtlichen Menschen in seme Betrachtung miteinbezogen. Sein theoretischer 

Ansatz ist ganz zweifellos anregend, doch birgt er den methodischen Fehler in sich, zwei 

unbewiesene Annahmen miteinander zu kombinieren, um, darauf aufbauend, zu einer 

angeblich genauen, naturwissenschaftlichen Aussage zu kommen.

Das folgende Kapitel V ist dem Haus- und Siedlungsbau in Feldmeilen gewidmet. 

Anhand der bereits erwahnten, dendrochronologisch analysierten Pfosten (meist 

Eichenspaltlinge) kann Verf. Pfostenpliine ftir einzelne Schichten vorlegen, die besonders 

ftir die Schicht III (Horgen) langrechteckige, parallel zueinander stehende Hauser und 

eine sie auf der Landseite begrenzende Palisade erkennen lassen. In den tiefer gelegenen 

Schichten gelingt dies nicht im selben AusmaE; hier werden auch Lehmlagen zur 

Erkenntmg eventueller Hausboden herangezogen. Das Ergebms, in einer Seeufersiedlung 

der Horgener Kulttir in der Nordostschweiz erstmals Hausgrundrisse erkannt zu haben, 

ist von groEtem wissenschaftlichen Wert, besonders auch deswegen, weil sie eher dem 

aus Sipplingen bekannten Haustypus (H. Reinerth, Das Pfahldorf Sipplingen am 

Bodensee [1932]) und nicht etwa der in Dullenried festgestellten kleinen Hiitte mit 

ovalem GrundriE (Reinerth, Das Federseemoor als Siedlungsland des Vorzeitmenschen 

[ 1936] Abb. 16; 17) entsprechen. Verf. halt die von Reinerth vorgeschlagene Rekonstruk- 

tion von ovalen Zelthiitten ftir unrichtig und weist auf die Moglichkeit hin, dal? hier ovale 

Eehmlinsen von Herdstellen falschlicherweise als Hausboden interpretiert worden sind 

(S.76).

Der zweite Teil der vorliegenden Monographic stammt aus der Feder von M. Joos 

und gilt der Sedimentanalyse. Es standen ftir diese Untersuchungen zehn Probenblocke 

aus der Eandgrabung und drei Rohrprofile aus der Unterwassergrabung zur Verfiigung. 

Es wurden nicht nur Analysen der KorngroEen, sondern auch chemische Proben zu den 

Karbonat-, Phosphat- und Huminwerten ausgewertet, auEerdem ist ein eigenes Kapitel 

den Mollusken gewidmet.

Es ist sehr zu begriiEen, daE hier ein Sedimentologe, der nicht nur uber Erfahrungen 

in anderen Seeufersiedlungen (Auvernier, Twann, Yverdon u.a., siehe S. 108 Anm. 2) 

verfiigt, sondern auch fiber die besonderen kultur- und siedlungsgeschichtlichen 

Fragestellungen der Archaologen informiert ist, einerseits seine Resultate in Diagrammen 

vorlegt, andererseits aber auch Stellung nimmt zu der von Winiger vorgeschlagenen 

Pegelchronologie und der besonders interessanten Frage nach dem Standort der 

Siedlungen.

Was die Pegelchronologie betrifft, so weist Verf. darauf hin, daE zwar in der 

Seemitte (durchschnittliche Machtigkeit der Seekreide 10 m, im Verlauf von etwa 10000 

Jahren entstanden) mit einem jahrlichen Zuwachs von 1 mm gerechnet werden konne, 

daE aber an den Ufern - und gerade diese mteressieren hier - nicht von solchen 

Konstanten ausgegangen werden darf. Eine Ansicht, die auch dem Nichtspezialisten 

einleuchtend erscheinen muE.
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Aber nicht nur in der Frage der Sedimentationszeit von Seekreide, sondern auch bei 

der Festlegung des Siedlungsstandortes sind sich die beiden Autoren nicht einig. Wahrend 

sich Winiger fiir eine Lage in der Bruchwaldzone entscheidet, halt Joos anhand der 

sedimentologischen Resultate eine Besiedlung der unbewachsenen Strandzone fiir 

wahrscheinlicher (S. 129 Abb. 11). Ob allerdings die Hauser ebenerdig oder leicht 

abgehoben gebaut worden waren, diese Frage zu entscheiden, ist vorerst, was die 

Siedlungen in Vorderfeld betrifft, nicht mbglich.

In diesem Band wird der Leser mit der wohl einmaligen Situation konfrontiert, dal? 

die beiden Autoren in wesentlichen Punkten zu kontroversen Ergebnissen gelangen. 

Obzwar solches in der Regel zu verhindern gesucht wird, halt Rez. dies fur anregend, 

denn es zwingt den Leser vermehrt dazu, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Abschliel?end darf festgehalten werden, dais die in Feldmeilen-Vorderfeld durchge- 

fiihrten Grabungen beachtliche Resultate, sowohl in archaologischem wie in sedimento- 

logischem Sinne, gehefert haben. Die Profil- und Planzeichnungen, die Diagramme und 

photographischen Aufnahmen stellen eine wertvolle Dokumentation dar. Deutlich 

werden aber auch die schwierigen Verhaltnisse, mit welchen Ausgraber in Seeufersied- 

lungen konfrontiert werden. Zahlreiche und detaillierte Beobachtungen ermoglichten 

unter anderem die Feststellung, dal? die verschiedenen Dbrfer von Feldmeilen zwar in 

Wassernahe, aber doch auf festem, wenn auch gelegentlich unter Wasser stehendem 

Uferboden standen und dal? keineswegs mit sog. Pfahlbauten zu rechnen ist. In der heute 

neubelebten Diskussion um die Existenz von Pfahlbauten, deren Gegner sich bislang 

insbesondere auf Befunde in Moorsiedlungen stiitzen mul?ten, wahrend die Befiirworter 

indes allzuoft mit Befunden in Seeufersiedlungen mit iiberaus schlechten Erhaltungsbe- 

dingungen argumentieren, miissen den Forschungen und Ergebnissen in Feldmeilen eine 

besondere Schliisselstellung zukommen. Mit besonderem Interesse darf die Fachwelt auf 

die baldige Vorlage der Funde von dieser Siedlungsstelle hoffen.

Schweizerisches Mittelland:

Das im schweizerischen Mittelland, westlich des Ortes Sursee im Kanton Luzern 

gelegene Wauwilermoos ist eines der an stemzeitlichen Siedlungen reichsten Gebiete 

nicht nur der Schweiz, sondern fiber deren Landesgrenzen hinaus. Seit 1859 wurden um 

den heute vollstandig verlandeten Wauwilersee herum immer wieder mittel- und 

jungsteinzeitliche Fundstellen entdeckt (Schbtz, Wauwil, Egolzwil) und den jeweiligen 

Moglichkeiten entsprechend erforscht. Mit den Grabungen H. Reinerths in der Siedlung 

Egolzwil 2 begannen in den 30er Jahren planmal?ige Siedlungsgrabungen, die im 

speziellen Fall allerdings recht schwierig zu interpretierende Resultate, was die 

Zuordnung der Funde zu den Schichten betrifft, geliefert haben. Mit der darauffolgenden 

Ausgrabungstatigkeit des Schweizerischen Landesmuseums in Zurich, unter der wissen- 

schaftlichen Leitung von E. Vogt, begann im Jahre 1950 ein grol?es Forschungsprogramm 

(Kampagnen alle zwei Jahre, alternierend mit den Untersuchungen in der bronzezeitli- 

chen Hbhensiedlung von Cazis im Kanton Graubiinden), das den Siedlungen Egolzwil 3, 

4 und 5 gewidmet war. Das alteste dieser Dbrfer, Egolzwil 3 (Vogt, Zeitschr. Schweiz. 

Arch. u. Kunstgesch. 12, 1951, 193-215), wurde zur Patenstation der sog. Egolzwiler 

Kultur ernannt, und es schien zunachst, als handle es sich bei dieser Kultur um eine 

regional begrenzte Erscheinung, die fehlender Stratigraphien wegen nur schwer inner- 

halb der schweizerischen Jungsteinzeit einzustufen war. Neuere Untersuchungen von 

U. Ruoff in der Siedlung vom Kleinen Hafner in Zurich (siehe Vogt, Urgeschichte 

Ziirichs. In : Zurich von der Urzeit zum Mittelalter [1971] 41 ff. Abb. 5) zeigten nicht nur, 

dal? dieser Kultur ein grbl?eres Gebiet als urspriinglich vermutet zugesprochen werden
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muE, sondern ermoglichten es, diese Egolzwiler Kultur stratigraphisch und somit 

chronologisch vor die Cortaillod-Kultur zu stellen.

AnschheEend an die zwei Grabungskampagnen in Egolzwil 3 (1950/52) gait das 

Interesse dann vor allem der Siedlung Egolzwil 4 (1954-64) mit sich iiberlagernden 

Dorfern der Cortaillod-Kultur (Vorberichte in: Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 44, 

1954/55, 43 ff.; 46, 1957, 82ff.; 50, 1963, 61; 53, 1966/67, 91 ff.). Den AbschluE der 

Forschungen Vogts im Wauwilermoos bildete erne Grabungskampagne (1966) in der 

bereits 1956 entdeckten, benachbarten Siedlungsstelle Egolzwil 5 (urspriinglich von Vogt 

auch als Egolzwil 4/1 [Germania 45, 1967, 6f£., Abb. 5-7] oder als Egolzwil 4a [Ur- und 

friihgesch. Arch. d. Schweiz 2, 1969, 157 ff., Abb. 12; 17; 18] bezeichnet), der die 

vorhegende Monographic gewidmet ist.

Es ist im hochsten MaEe zu bedauern, dab es Vogt durch seinen unerwartet 

friihzeitigen, tragischen Tod nicht beschieden war, seine in Egolzwil 4 und 5 gewonnenen 

Ergebnisse der Forschung zuganglich zu machen. So bleibt denn der nachfolgenden 

Generation und hier besonders R. Wyss, dem heutigen Leiter der prahistorischen 

Abteilung des Schweizerischen Landesmuseums, die schwierige Aufgabe, die Ergebnisse 

der langjahrigen Forschungstatigkeit Vogts der Fachwelt bekannt zu geben. Eine von 

Wyss iibernommene Verpflichtung, die insbesondere durch den Umstand erschwert 

wird, dab Vogt keine eigentlichen Grabungstagebiicher gefiihrt hat. Er hatte es 

vorgezogen, die auf der Grabung gezeichneten Plane, solange der Befund noch sichtbar 

war, an Ort und Stelle zu kommentieren, eine Dokumentation, die wohl nur er selbst 

hatte erschopfend auswerten konnen. Diese Situation wird sich besonders hindernd 

auswirken bei der Interpretation der schwierigen Verhaltnisse in der Siedlung von 

Egolzwil 4, deren Veroffentlichung ebenfalls von Wyss vorbereitet wird. Ihm wird dies 

leichter gelingen als jedem anderen, da er von Anbeginn bei samtlichen Grabungen dabei 

und ofter auch mit der Verantwortung der ortlichen Leitung betraut worden war. So darf 

man ihm einerseits fur diese und zukiinftige Veroffentlichungen danken, andererseits ein 

gutes Gelingen dieses nicht einfachen Vorhabens wiinschen.

Nicht so kompliziert wie in Egolzwil 4 schienen nun zunachst die Befunde in der 

Siedlung Egolzwil 5, die in dieser Monographie behandelt wird, und dies vor allem 

deswegen, weil sich in Egolzwil 5 nur eine Kulturschicht gefunden habe, deren 

Hausgrundrisse relativ einfach aus den erhaltenen Pfosten zu ermitteln seien. Nachdem 

die 1-2 m starken, iiberlagernden Torfschichten mechanisch abgetragen worden waren, 

konnte ein Siedlungsareal von 885 m2 GroEe freigelegt werden. DaE es sich hierbei um die 

vollstandige Siedlung handelt, wird von Wyss angenommen. Es fallt allerdings auf, 

daE sowohl im Westen wie im Osten die vorauszusetzende Palisade fehlt. Insgesamt 

konnten vom Verf. zehn Hausgrundrisse rekonstruiert werden. Die rechteckigen Bauten 

bestehen aus drei Reihen von 8 — 10 cm dicken Pfosten, die bevorzugterweise aus Erlen-, 

Birken- oder Eichenholz geschlagen worden waren. Die HausgroEen variieren zwischen 

22 und 44,7 m2. Die groEeren unter ihnen enthalten 2—3 Herdstellen, die kleineren im 

Westen des Areals jeweils nur eine. Auch die Herde sind von unterschiedlicher GroEe 

(1,6-7,5 m2), und es konnte eine Vielzahl von verschiedenen Substruktionen fur die 

eigentlichen Herdplatten aus Lehm festgestellt werden. Entweder liegen sie auf Rin- 

denbahnen, auf Rutenrosten oder direkt auf der Seekreide. Komphzierte Erneuerungs- 

arbeiten lassen sich an den Profilen der Herdstellen erkennen. Auch war es mbglich, in 

einem Fall zu sehen, daE ein solcher Herd - offenbar verursacht durch sein betrachtliches 

Gewicht — seitlich in den seichten Untergrund abgerutscht war (S. 24 Abb. 14,1-2). Die 

Siedlung war auf der Siidseite durch das ehemalige Seeufer, auf der Nordseite durch eine 

Palisade mit Durchgang begrenzt. Die Hauser liegen mit geringfiigigen Richtungsabwei- 

chungen parallel zueinander, mit der Stirnseite zum See hm weisend.
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Dai? nun allerdings die Baugeschichte dieser Siedlung etwas komplizierter war, als es 

zunachst anhand der nur einen Kulturschicht vermutet wurde, das geht schon aus dem 

von Vogt (Ur- u. friihgesch. Arch. d. Schweiz 2 [1969] 166 Abb. 12) veroffentlichten Plan 

hervor. Ihm war bereits aufgefallen, dais im Bereich der Hauser 7 und 8 Uberlagerungen 

verschieden ausgerichteter Grundnsse aus der Lage der Pfosten und der Herdstellen zu 

ermitteln waren. Eine genaue Analyse des Pfostenplanes fiihrte nun aber Wyss dazu, zwei 

Siedlungsperioden, d. h. zwei sich grundsatzlich iiberlagernde Dorfer und pro Periode je 

zwei Bau- oder Erneuerungsphasen festzustellen. Zur ersten Siedlung gehorten demnach 

die Hauser 3—7a, 8 und 10 mit An- oder Umbau bzw. totaler Erneuerung der Hauser 7, 8 

und 10, und zur zweiten Siedlung werden die Hauser 1—6, 7b, 9 und 10 gerechnet mit 

partieller oder totaler Erneuerung der Bauten 4,5, 9 und der Herdstellen in den Hausern 1 

und 7b (S. 35 Abb. 24). Bei der Rekonstruktion der Hausgrundrisse geht Verf. von 

folgenden Beobachtungen aus:

1. Die einfacheren Hausgrundrisse im westlichen Grabungsareal zeigen, dal? sie aus 

drei langsgerichteten Pfostenreihen, hier zumeist aus Erlenstammen, bestehen.

2. Die einzige Herdstelle der Hauser 1 bis 3 befindet sich auf der Mittelachse der 

Bauten.

3. Die Tatsache, dal? im Ostareal Hauser mit mehreren Herdstellen festzustellen 

sind und dais aulserdem bei den Hausern 7a und 7b eine nicht unerhebliche 

Richtungsabweichung vorliegt, spricht dafiir, dal? hier nicht nur Ausbesserungsarbeiten 

erfolgten, sondern totale Neubauten errichtet worden sind.

4. Aus allgemeinen Berechnungen, die speziell auf den erstaunlich geringen 

Durchmessern der Pfosten beruhen und in Einklang stehen mit den Resultaten S. 

Wegmiillers, kommt Verf. alsdann zu dem von ihm selbst als hypothetisch bezeichneten 

Schlul?, dal? ein solches Haus spatestens nach sechs Jahren baufallig geworden sein 

mul?te. Da er zwei Dorfer iibereinander postuliert, hatte demnach die Siedlung Egolzwil 5 

wahrend zwolf Jahren bestanden.

Zur Interpretation des Pfosten- und Herdstellenplanes seien Rez. nun einige 

Bemerkungen erlaubt, die allerdings nur auf den veroffentlichten Planen beruhen konnen 

und die deshalb auch nur als Hypothese zur Diskussion anregen konnen. Beim Studium 

des Faitplanes 3 und unter Beriicksichtigung der Struktur der verschiedenen Herdstellen 

fallt auf:

1. Die Hauser 1-3 weisen jeweils doppelte Wandpfosten und von der Mittelachse 

abweichende, mittlere Stiitzpfosten auf. Verbindet man jeweils die westlichen und 

ostlichen Pfostenreihen miteinander, so zeichnen sich zwei verschiedene, aber sich fast 

iiberdeckende und gleich ausgerichtete Hausgrundrisse ab. Die Herdstellen der Hauser 1 

und 3 werden vom Verf. als zweiphasig bezeichnet. Bei Haus 3 befindet sich aul?erdem ein 

Stiitzpfosten im Bereich der Herdstelle. Da man sich wohl kaum vorstellen kann, dal? ein 

Feuer direkt am oder sogar um den Stiitzpfosten herum angelegt worden war, spricht dies 

fiir jeweils zwei verschiedene Hauser, was im speziellen Fall von Haus 3 auch vom Verf. 

angenommen wird.

2. Die dezentrale Lage der zweiphasigen Herdstelle in Haus 4 und die Pfostenstel- 

lungen (es stehen auch hier zwei Pfosten inmitten der Herdstelle) sprechen ebenfalls fiir 

zwei sich iiberlagernde Hauser, die in diesem Fall aber eine nicht unerhebliche 

Richtungsabweichung aufweisen.

3. Haus 5 gar mit drei einphasigen Herdstellen und der besonders suspekten Lage 

der Herdstelle C, die sowohl an die Seiten- wie Frontwand angrenzt, hat eine grol?e Zahl 

von Pfosten, die sich nicht in das System der Dreierpfostenreihen eines oder zweier (wie 

vom Verf. angenommen) Hauser einordnen lassen. Es entsteht hier der Verdacht, dal? 

sich drei verschieden ausgerichtete Hauser mit je einer Herdstelle iiberlagern.
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4. Der Pfostenplan ist wesentlich dichter im Osten als im Westen der ausgegrabenen 

Flache. Hauser mit mehreren Herdstellen befinden sich nur im bstlichen Grabungsareal. 

Die Herdstellen mit den meisten Erneuerungslagen (Haus 9: 7 Phasen!; Haus 10: 6 (?) 

Phasen) befinden sich ebenfalls in der Osthalfte.

Ausgehend von diesen Feststellungen und unter Beriicksichtigung der Firstrich- 

tungsabweichungen, die notwendigerweise existieren miissen, wenn man das Prinzip, die 

Herdstelle miisse auf der Mittelachse liegen, akzeptiert, lieken sich nicht nur zwei, 

sondern mindestens drei Dbrfer herauslesen, die aus jeweils annahernd parallel gestellten 

Hausern mit je einer Herdstelle bestehen. Dorf I konzentrierte sich auf den bstlichen Teil 

der Grabungsflache und bestiinde aus ftinf Hausern, wobei der bstlichste Grundrik nicht 

ganz vollstandig zu erkennen ware. Dorf II setzte sich zusammen aus neun Hausern (das 

bstlichste ware ebenfalls nicht vollstandig zu sehen auf dem Plan) und Dorf III aus zehn 

Hausern. Die Dbrfer II und III hatten im wesentlichen Nord-Siid gerichtete Firste mit nur 

geringfiigigen Richtungsabweichungen von Dorf zu Dorf; Dorf I bestiinde aus Grundris- 

sen, die mehr Siidwest-Nordost ausgerichtet sind. Eine solche Interpretation hatte vor 

allem den Vorteil, dab nur eine sehr geringe Zahl von Pfosten ohne erkennbare 

architektonische Funktion iibrig bliebe. Das siedlungsgeschichtliche Bild wiirde einer- 

seits zwar bereichert, doch fielen komplizierte Erneuerungsarbeiten wie das Auswechseln 

samtlicher Stiitzpfeiler eines bestehenden Hauses weg.

Wie man nun auch immer die Baugeschichte von Egolzwil 5 interpretieren will, es 

bleibt die Feststellung wichtig, dak, obzwar nur eine Kulturschicht vorhanden war, hier 

mehr als ein Dorf gestanden hat, was filr andere jungsteinzeitliche Siedlungen mit 

ahnlichen Erhaltungsbedingungen manch interessanten Aspekt ergibt.

Nach der Behandlung der Befunde geht Verf. fiber zur Beschreibung der Funde, die 

dank der hervorragenden Erhaltungsbedingungen und der sorgfaltigen Grabung ein 

vielfaltiges und besonders reiches Spektrum aufweisen. Nicht nur die beiden Sicheln mit 

Holzgriff und Eindriicken von Getreidekornern als Verzierung auf dem Klebstoff aus 

Birkenteerpech (Taf. 4), sondern auch die genahten Rindenschachteln (Taf. 3), die 

Knochen-, Holz- und Steinartefakte geben ein variantenreiches Bild der materiellen 

Hinterlassenschaft der Bewohner von Egolzwil 5. Die Keramik besteht iiberwiegend aus 

grblseren, flachbodigen Behaltern, deren Interpretation als Koch- und Vorratstbpfe nicht 

nur naheliegt, sondern auch anhand erhaltener Brei- und Getreidereste untermauert 

werden kann. Die sogenannte Feinkeramik, d. h. kleineres Trink- und Ekgeschirr, ist 

selten. Verzierungen fehlen vollkommen, will man nicht die gelegentlich auftretenden 

Knubben unter dem Rand der Gefalse als solche bezeichnen. Besonders dankbar ist man 

Verf., dak er das gesamte Keramikmaterial abbildet und auflistet. Wenn auch die 

Rekonstruktionszeichnungen auf Abb. 56-63 der oftmals zu klein erscheinenden Bruch- 

stiicke wegen etwas zu weit zu gehen scheinen, ergibt sich insgesamt ein relativ 

uniformes, wenig variantenreiches Spektrum an Gefakformen.

Was nun die kulturelle Zugehbrigkeit - erschliekbar aus dem Formenschatz der 

Gefake - angeht, so war Vogt damals, wohl unter dem Eindruck stehend, das 

Wauwilermoos gehbre wahrend seiner alteren Besiedlungsgeschichte zum Bereich der 

Kulturen mediterraner Herkunft und unter Beriicksichtigung der Tatsache, dak Egolzwil 

5 stratigraphisch alter ist als Egolzwil 4 (Sondierschnitt zwischen den beiden Siedlungen), 

zur Uberzeugung gelangt, dak diese Siedlung zu einem frtihen Cortaillod zu rechnen sei 

(Germania 45, 1967, 6ff.). Schon bald danach wurde diese Ansicht von verschiedenen 

Forschern bezweifelt und auch Wyss distanziert sich in seiner Zuweisung deutlich von 

dieser Interpretation. Auch er sieht in Egolzwil 5 eine Siedlung, die im Zusammenhang zu 

sehen ist mit Kulturen nordbstlicher Herkunft. Er begriindet dies vor allem mit der so 

typischen Form des Trichterbechers und stellt Beziehungen her zur Michelsberger Kultur
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im weiteren Sinne, der Munzinger Gruppe Baden-Wfirttembergs ganz speziell. Das 

Fehlen von Backtellern, Tulpenbechern, Kriigen und Fmgertupfenleisten unter dem Rand 

erscheint ihm Anlals genug, engere Verbindungen mit der Pfyner Gruppe der Nordost- 

schweiz auszuschlieEen. Tulpenbecher gehdren nun aber durchaus nicht zum gangigen 

Formenbestand der Pfyner Gruppe (siehe J. Winiger, Thayngen-Weier), selbst wenn sie 

gelegentlich, dann wohl eher als „Import“, auftreten. Die vom Verf. formulierte formale 

Verwandtschaft zwischen Egolzwil 5 und Munzingen (siehe hierzu auch: R. A. Maier, 

Bad. Fundber. 21, 1958, 7ff.; E. Gersbach, Urgeschichte des Hochrheins. Bad. Fundber. 

Sonderheft 11 [1969] Taf. 47; 53; 54) ist indes einleuchtend, nur fallt es schwer, der auf 

S. 105 geaufserten Annahme, Munzingen und Egolzwil 5 entsprachen der alteren 

Michelsberger Kultur, zu folgen. Die Tatsache allein, dais Egolzwil 5 alter ist als Egolzwil 

4, sagt an sich noch mchts aus fiber den tatsachlichen Zeitabstand, der nach Meinung der 

Rez. auch recht kurzfristig gewesen sein konnte. Hier bleibt aber natfirlich u. a. die 

Vorlage der Befunde und Funde von Egolzwil 4 abzuwarten.

Abschlielsend liegt es Rez. daran, den reich bebilderten und in vielen illustrativen 

Details dargelegten Beitrag von Wyss als erne die Jungsteinzeitforschung fiber die 

Landesgrenzen der Schweiz hinaus sehr bereichernde Publikation zu werten. Aber nicht 

nur die Darstellungen der Befunde und Funde sind von grower Qualitat, mit besonderem 

Interesse best man die Ausfiihrungen fiber die Wirtschaftsform, allgemeine Uberlegungen 

zur Anzahl der Bewohner, die Griinde, die zur Erneuerung der Siedlung und zu deren end- 

gfiltigem Verlassen gefiihrt haben kbnnten usw. Samtliche Aspekte werden in Betracht 

gezogen und diskutiert. Wie weit man allerdings z. B. bei Berechnungen genauerer Art 

(Zahl der hier lebenden Menschen, Anzahl der Gefalse pro Haus usw.) gehen darf, das 

hangt selbstverstandlich von der sicher feststellbaren Anzahl der Behausungen ab. Dal? 

die Mehrzahl der Funde, und insbesondere die auEergewohnlichen Stiicke und ganzen 

GefaEe — so vermutet Rez. - zur jiingsten Siedlung gehort haben, und dal? die zum 

Verlassen gezwungenen Bewohner danach trachteten, mbglicht viel ihrer Habe mitzu- 

nehmen, was das Fehlen von Kleingefal?en, Holzbehaltern usw. erkliiren konnte, dieses 

sind Fragen, die wohl nur mehr theoretisch diskutiert werden konnen.

Die naturwissenschafthchen Beitrage, deren Resultate Wyss zum grolsen Teil in 

seine kulturhistorischen Betrachtungen miteinbezogen hat, sind von H. R. Stampfli 

(Tierknochen), S. Wegmfiller (Pollenanalyse) und F. H. Schweingruber (Vegetationsge- 

schichte) verfalst. Von besonderem Interesse diirften die von Stampfli durchgefiihrten 

Berechnungen fiber die vorauszusetzende Fleischproduktion einer Bevolkerungsgruppe 

sein, die sich auf die notwendige Proteinzufuhr (errechnet nach Ciba-Geigy) stiitzt. 

Daraus ergibt sich, dais das in der Siedlung von Egolzwil 5 gefundene Knochenmaterial 

etwa einem Prozent des Vorauszusetzenden entspricht, ein Resultat, das manche 

Tierknochenlisten und Individuenzahlen aus anderen vorgeschichtlichen Siedlungen in 

besonderem Lichte erschemen lal?t.

Aus den von Wegmfiller vorgelegten Ergebmssen der Pollenanalysen geht u.a. 

hervor, dais einerseits die Siedlungsstelle zeitweise iiberflutet war, was moglicherweise 

auch ein Abschwemmen eines Teiles der leichteren Objekte zur Folge gehabt haben 

konnte; andererseits konnte Verf. an verschiedenen Stellen Rodungsflachen und 

Ackerstellen (angebaut wurden vor allem Weizen, weniger Gerste) nachweisen.

Schweingruber sind sodann die Analysen der Holzarten und Angaben zu den 

Fallperioden zu verdanken. Seine Ergebnisse erleichterten Wyss das Herausarbeiten 

einzelner Hausgrundrisse, vor allem dort, wo zumeist Erlenpfosten als tragende Elemente 

verwendet worden waren.

Der gediegene und sehr gut dokumentierte Band bereichert die vom Schweizerischen 

Landesmuseum in Zurich herausgegebene Reihe der archaologischen Forschungen urn
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einen weiteren Beitrag, der ohne Zweifel die Beachtung und das Interesse der Fachwelt 

verdient.

Westschweiz:

Die in franzdsischer Sprache verfafke Monographic von M. Sitterding, die der 

neolithischen Fundstelle „Vallon des Vaux“ gewidmet ist, besteht aus drei Teilen. Ein 

erster gilt der Bescheibung der Fundstelle, der Ausgrabungsgeschichte und der Befunde, 

ein zweiter der Bekanntgabe der Funde und ein dritter behandelt die chronologische und 

kulturelle Stellung der hier entdeckten Funde. Es folgen abschlieEend Zusammenfassun- 

gen in franzbsicher und deutscher Sprache, Abkfirzungsverzeichnis, Bibliographie und 

Tafeln.

Das Vallon des Vaux ist der Fachwelt schon seit langerer Zeit als wichtige Fundstelle 

des westschweizerischen Neolithikums bekannt. Wiederholt sind einzelne Objekte dieser 

Station in zusammenfassenden Arbeiten verbffentlicht worden (z. B. E. Vogt, Jahrb. 

Schweiz. Ges. Urgesch. 51, 1964, 20 Abb. 11; M.-R. Sauter u. A. Gallay in: Helvetia 

Antiqua [Festschrift E. Vogt, 1966] 33 ff.; dies., Ur- u. frfihgesch. Arch d. Schweiz 2 [1969] 

59 Abb. 15). Daf> mit diesem Band unsere Kenntnisse fiber diesen Fundort sehr erweitert 

werden, ist das Verdienst von M. Sitterding, die in den Jahren 1964 - 66 von E. Pelichet, 

dem waadtlandischen Kantonsarchiiologen, mit einer 19 Monate dauernden Grabung 

betraut worden war und deren Resultate sie hier, timer Berficksichtigung der bereits 

friiher durchgefiihrten, mehr oder weniger systematischen Untersuchungen, vorlegt.

Die Fundstelle ,,Gresaley“ befindet sich in etwa 590 m Hohe u.M., im Tai des 

Baches Vaux auf dem Boden der Gemeinde Chavannes-le-Chene im Kanton Waadt 

(Vaud), sfidlich des Neuenburgersees. Etwa 50 m fiber dem Bach, an der Nordostwand 

des Talchens, liegt die Fundstelle auf einer ca. 120 m langen und nur 8-10 m breiten 

Terrasse, die von einem Felsdach fiberragt wird. Seit 1900 ungefahr muE die Stelle als 

Fundort bekannt gewesen sein und war dann in den nachfolgenden Jahren wiederholt 

und zumeist unsachgemal? „untersucht“ worden, was bedauerlicherweise zur Zer- 

storung eines grolsen Teils der Fundstelle fiihrte. Lediglich die 1909 erfolgten Grabungen 

Schenks werden von der Verf. als erwahnenswert, aber als wenig informativ erachtet.

Man wird es Verf. sicher nicht zum Vorwurf machen konnen, wenn der Ertrag an 

Befunden ihrer Grabung eher gering ist. Zu oft stiefi sie auf mcht intaktes Gelande und 

zerwfihlte Schichten. AuEerdem war es oft schwierig, die friiheren Grabungsstellen, 

selbst wenn Skizzen dazu vorhanden sind, zu lokalisieren - noch problematischer diirfte 

deren Interpretation sein. Verf. ihrerseits verlangt allerdings einiges vom Leser, der sich 

um Information bemfiht. Nicht nur die Schilderung der Lage der Fundstelle (S.9), 

sondern auch der Kartenausschmtt (Taf. 1,1) konnen nur einem mit der Geographic 

dieser Gegend eng vertrauten Interessenten dienen. Ahnlich ergeht es einem aber auch bei 

der Schilderung der friiheren Ausgrabungen. Sowohl der Text wie die Planzeichnung sind 

nicht sehr einfach zu verstehen.

Den besonders schwierigen Bedingungen zufolge fallt es Verf. denn auch nicht leicht, 

im Kapitel ,,interpretation du gisement“ wirkliche Fakten anzufiihren. Das Fehlen 

sowohl horizontal- wie vertikalstratigraphisch eindeutig interpretierbarer Befunde engt 

natiirlich chronologische und allgemein siedlungsgeschichthche Deutungen auf generelle 

Erwahnungen des einen oder anderen Aspektes ein. Als einzig sichere Feststellung 

bezeichnet Verf. selbst die Aussage (S. 19f.), daE die neolithischen Menschen, die sich an 

dieser Stelle aufgehalten hatten, sowohl Ackerbau wie Viehzucht betrieben hatten, was 

sie aus dem Vorhandensein von Knochen domestizierter Tiere und mit verkohlten
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Getreidekbrnern gefiillter Gruben schliel?t. Die 33,73% von Knochen jagdbarer Tiere 

sollen nach Verf. auf eine untergeordnete Rolle der Jagd hindeuten. Verf. fragt sich 

allerdings zu Recht, wo die zur Siedlung gehdrigen Acker gelegen haben konnten. Allein 

schon die topographische Lage der Fundstelle lal?t dieses Problem in besonderem Lichte 

erscheinen, ja es mul? wohl sogar die berechtigte Frage gestellt werden, ob es sich 

tatsachlich um eine echte Dorfsiedlung handelte, oder ob etwa nur mit einem wiederholt 

kurzfristig, evtl. saisonweise, bewohnten Platz gerechnet werden mul?. Dies kann aber 

aufgrund der vorliegenden Befunde nicht entschieden werden.

Nach einer kurzen Erwahnung der Felszeichnungen (Taf. 6; 7), geht Verf. liber zur 

Beschreibung des zweifellos bedeutenden Fundmaterials vom Vallon des Vaux. Die 

Keramik wird in einzelne Gattungen unterteilt und beschrieben. Es folgt erne Aufzah- 

lung der nicht-keramischen Funde (hier allerdings nur diejenigen aus der Grabung von 

1964—66, da die friiheren bereits von M.-R. Sauter und A. Gallay, Archives Suisses Anthr. 

Generale 31, 1966, lOff. veroffentlicht worden sind).

Im Kapitel ,,La position culturelie et chronologique“ (S.33ff.) schreibt Verf. 

einleitend, dab die Funde vom Vallon des Vaux in den Rahmen der Kulturen 

mediterraner Herkunft, Chassey-Lagozza-Cortaillod, zu stellen seien. Auf den Keramik- 

funden aus den alteren Grabungen basierend, hatten E. Vogt (Jahrb. Schweiz. Ges. 

Urgesch. 51, 1964, 17f.) und M.-R. Sauter und A. Gallay (Helvetia Antiqua [Festschrift 

E. Vogt, 1966] 42) indes verschiedene Moglichkeiten der kulturellen Zuweisung in 

Betracht gezogen. Wahrend Vogt sich eher fur eine Zugehdrigkeit zum franzdsischen 

Chasseen ausgesprochen habe, waren fiir Sauter und Gallay die Beziehungen zur 

italischen Lagozzakultur ausschlaggebender gewesen. Durch die neuen Grabungen habe 

sich indes das Spektrum der Keramik erheblich bereichert, was eine Revision der 

bisherigen Ansichten erlaube. Verf. bedauert aber auch, dal? ihr fiir dieses Unternehmen 

ledighch der typologische Vergleich als Methode dienen konne, da zwar inzwischen 

zahlreiche Neufunde bekannt geworden seien, diese aber die Forschung mehr quantitativ 

als qualitativ bereichert hatten.

Es werden nun im folgenden Beziehungen zu anderen schweizerischen Fundstellen 

hergestellt. Allein schon die Tatsache, dais es sich bei den beiden Walliser Siedlungen St. 

Leonard und Rarogne ,,Heidnischbiihl“ ebenfalls nicht um Seeufer- oder Moorsiedlun- 

gen handelt, lasse bereits die Frage aufkommen, ob in der Westschweiz mit einer 

Kulturgruppe von spezifischem okologischem Geprage gerechnet werden miisse. Dal? im 

Vallon des Vaux, wie in den beiden genannten Siedlungen im Wallis, die so bezeichnende 

Ritzverzierung vor dem Brand auftntt, macht eine solche Gegeniiberstellung sinnvoll, 

zumal sonst im Bereich der schweizerischen Cortaillod-Kultur diese Verzierung nur 

selten vorkommt. Von Westen nach Nordosten vorstolsend werden nun in erster Linie 

formale Beziehungen der Keramik vom Vallon des Vaux mit Gefal?en aus Siedlungen der 

Egolzwiler-, der alteren und jiingeren Cortaillod-Kultur aufgezahlt. Diese Vergleiche 

sind recht allgemein gehalten und fiihren Verf. abschhelsend dazu, uberall zumindest 

gewisse Gemeinsamkeiten festzustellen. Dais dies sogar bei der Keramik von Egolzwil 4/1 

(heute Egolzwil 5, siehe vorhenge Besprechung der Veroffenthchung von R. Wyss) 

gelingt, zeigt, auf welch allgemeiner Basis diese Vergleiche durchgefiihrt wurden, denn 

inzwischen 1st dieses Fundmaterial aus dem Zusammenhang der Cortaillod-Kultur 

herausgeldst worden, da es offensichtlich in den grolseren Rahmen der Michelsberger 

Kultur (Munzinger Gruppe) gehort (s. Wyss a.a.O. [Egolzwil 5] 105). Verf. schliel?t indes 

auch Beziehungen zu Michelsberg nicht aus, indem sie zwei Fragmente gynaikomorpher 

Gefalse aus dem Vallon des Vaux mit Analogien von Bodman am Bodensee verbindet. 

Dal? der Cortaillod-Kultur diese besondere Gefafiform nicht unbekannt war, das zeigen 

u. a. das Exemplar aus St. Aubin, Kanton Neuenburg (Sauter u. Gallay, Ur- u. frtihgesch.
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Arch. d. Schweiz 2 [1969] 55 Abb. 9, 7) und das allerdings damals noch unverbffentlichte 

Gefal? von Zurich, „Kleiner Hafner“ (Vogt in: Zurich von der Urzeit zum Mittelalter 

[1971] 45 Abb. 6). Ahnliches ware zu sagen zu den Rehefleisten unter dem Rand. 

Zahlreiche typologische Beziehungen lassen sich zu Egolzwil und insbesondere zu 

Cortaillod herstellen. Dal? eine stratigraphisch gesicherte, chronologisch zu interpretie- 

rende Abfolge in der Siedlung vom Kleinen Hafner in Zurich mit Egolzwil (Schicht 5) 

unter alterem Cortaillod (Schicht 4) existiert, war Verf. bekannt (S.51), wird aber mcht 

auf das Vallon des Vaux bezogen. Zu Recht diskutiert Verf. im folgenden dann das 

Problem, ob - wie bis dahin angenommen — die Knickwandschale als Leitform fur ein 

jiingeres Cortaillod angesehen werden darf. Schon die damals bekannten Funde liel?en 

dies bezweifeln und neuere Grabungen (Twann, Yverdon) zeigen deutlich, dab so mcht 

argumentiert werden darf.

Einige Profilzeichnungen vom Vallon des Vaux (Taf. 8,2; 14) lassen Schichtungen 

erkennen, ja auch die Tabelle auf Taf. 59 mit Hohenangaben der Keramikfunde macht es 

augenscheinlich, dab die bis zu 4 m starken Ablagerungen stratigraphisch gegliedert 

werden miibten, um den Ablauf der Besiedlungsgeschichte verstandlich zu machen. 

Offenbar war aber ein Erkennen von Schichten zumeist unmoglich; da jedoch die 

keramischen Funde jeweils mit Hohenangaben versehen wurden (Taf. 59) ist es 

bedauerlich, dais hierzu nicht weitere Unterlagen veroffentlicht worden sind (siehe hierzu 

auch W. Stockli, Die neolithischen Ufersiedlungen von Twann [1977] 41).

Als Abschlul? der chronologischen Diskussion der schweizerischen Verhaltnisse 

werden einige C14-Daten genannt, die allerdings das Bild mehr verwirren, als dab sie zum 

Verstandnis der kulturhistorischen Entwicklung beitragen.

Es folgt auf S. 52 die Darstellung der Beziehungen der Keramik vom Vallon des Vaux 

mit Italien, und zwar emserseits mit Stationen der Bocca Quadrata-Kultur (Isolino 

Virginia u.a.), andererseits mit solchen der Lagozza-Kultur (spez. Eagozza di Besnate). 

Die Tatsache, dal? die italienischen Fundstellen kein mit dem Vallon des Vaux 

vergleichbares Spektrum an Gefalsformen und -typen aufweisen, bringt Verf. zur 

Annahme, dal? die kulturhistorischen Beziehungen zu Italien nicht so eng gewesen sein 

konnten, wie dies bislang angenommen wurde (S.58), weshalb sie auch den folgenden 

Vergleichen mit dem siidfranzbsischen Chasseen mehr Bedeutung zumilst. Hier begegnet 

sie allerdings ahnlichen Schwierigkeiten, wie sie sich bereits bei der schweizerischen 

Cortaillod-Kultur zeigten, denn die Kriterien einer inneren Ghederung des siidfranzbsi- 

schen Chasseen hatten sich inzwischen auf die Absenz/Prasenz der sog. Panfldtenbsen 

eingeschrankt. Mit Sicherheit darf auch hier nicht mit geknickten Schalen argumentiert 

werden. Aul?erdem ist festzustellen, dal? das Fehlen aussagekraftiger Funde in den der 

Schweiz benachbarten Gebieten, Jura und Burgund, damals Vergleiche fiber zu grol?e 

Distanzen hinweg notwendig machte, eine Feststellung, die Rez. nicht als Vorwurf 

versteht, sondern in den Bereich forschungsgeschichtlich bedingter Liicken gestellt haben 

rndchte. Dal? unsere Kenntnisse des gesamten Komplexes Chassey-Eagozza-Cortaillod 

noch sehr mit Mangein behaftet sind, das geht u. a. auch aus der vorliegenden 

Monographic hervor. Obwohl inzwischen sowohl aus Ostfrankreich (Gonvillars, 

Gondenans-les-Montby), wie aus der Westschweiz (Twann, Yverdon u.a.) manche 

wichtigen, insbesondere auch stratigraphisch auswertbaren Befunde aus Siedlungen 

bekannt geworden sind, scheint es, als waren sie gerade in Bezug auf das Vallon des Vaux 

nicht besonders aussagekraftig. Um die Frage, was das Vallon des Vaux in kultureller, 

aber auch siedlungsspezifischer Hinsicht ist, besser beurteilen zu konnen, ware es 

erforderlich, weitere westschweizerische Hohensiedlungen dieser Zeitspanne zu untersu- 

chen. Der Vergleich mit den Seeufersiedlungen der Cortaillod-Kultur birgt die Gefahr in 

sich, dal? regional mbgliche Unterschiede unberucksichtigt bleiben.
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Die vorliegende Monographic liber das Vallon des Vaux ist zwar, was die 

Interpretation angeht, von verschiedenartigen forschungsgeschichthchen Problemen 

belastet, sie enthalt indes eine Flille von iiberaus aufschluEreichen Informationen und 

stellt insbesondere dank ihrer auEerst qualitatvollen Abbildungen und Tafeln ein fiir das 

Verstandnis der westschweizerischen Jungsteinzeit unentbehrliches Quellenmaterial dar.

Die vier hier besprochenen Monographien zeichnen sich alle durch besonders gutes 

Abbildungs- und Tafelmaterial aus. Jede von ihnen bringt wertvolle, neue Aspekte zum 

Bild der Entwicklung wahrend der schweizerischen Jungsteinzeit, und ihnen alien ist ein 

groEes Interesse auch der auslandischen Forschung sicher. Dais sich indes die schweizeri

schen Fachgelehrten auch heute noch in vermehrtem Ausmals mit den sog. Seeufer- und 

Moorsiedlungen beschaftigen, die dank der auEergewbhnhch guten Erhaltungsbedin- 

gungen oft baugeschichtlich wichtige Resultate liefern, ist wohl auch besonders im 

Hmbhck auf die immer noch und schon wieder aktuelle Diskussion um das ,,Pfahlbau- 

problem“ (siehe hierzu: Chr. Strahm, Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 57, 1972/73, 7ff.) 

verstandlich. Es entsteht dadurch aber zwangslaufig der Eindruck, als hatten die 

jungsteinzeitlichen Siedler der Schweiz vorwiegend an Seeufern oder in Mooren gelebt. 

Zahlreiche Einzelfunde und auch aus- oder angegrabene Land- oder Hohensiedlungen 

zeigen aber, daE dieses Bild nicht den Tatsachen entsprechen kann. DaE eine generelle 

Unterscheidung von Land- und Seeufer- oder Moorneolithikum nicht moglich ist, das ist 

schon seit langem bekannt. Zum besseren Verstandnis der auch in wirtschaftlicher 

Hmsicht bedeutsamen Frage mufiten indes vermehrt auch Landsiedlungen systematisch 

und mit modernen archaologischen Methoden untersucht werden. Bereits Kartierungen 

von Einzelfunden, wie sie beispielsweise von H. Schwab (Jungsteinzeitliche Fundstellen 

im Kanton Freiburg. Schr. z. Ur- u. Friihgesch. d. Schweiz 16 [1971]) in vorbildlicher 

Weise durchgefiihrt wurden, zeigen, dab auch weniger mtensiv erforschte Gebiete noch 

unentdecktes Quellenmaterial bergen kbnnen.

Die Schweiz mmmt innerhalb der europaischen Jungsteinzeit in der Tat eine 

Schliisselstellung ein. Durch das Zusammentreffen und die Verzahnung mediterraner 

und donaulandischer Kulturstrbmungen lassen sich hier insbesondere relativchronologi- 

sche Fragen von gesamteuropaischer Bedeutung erhellen und klaren. Dal? auEerdem die 

oftmals durch sterile Seekreideschichten getrennten und sich liberlagernden Kultur- 

schichten von Seeufersiedlungen ein chronologisch auswertbares Geriist von unschatzba- 

rem Wert darstellen, ist selbstverstandlich. DaE sich die Entwicklung der jungsteinzeitli

chen Epoche deshalb aber nicht an ein starres System mit horizontalen und vertikalen 

Trennungslinien zwangen laEt, war E. Vogt und ist jedem mit den schweizerischen 

Verhaltmssen vertrauten Archaologen bewuEt. Die geschichtlich zu interpretierenden 

Vorgange waren zweifellos komplizierter und manmgfaltiger als es aus Schichtprofilen 

(siehe Egolzwil 5) hervorgeht. Doch ist es unklug, diese stratigraphischen Befunde als 

irrefiihrend zu kritisieren, um den Weg zu bereiten fiir phantasievolle Konstruktionen 

von gleichzeitig existierenden Kulturen und Kulturgruppen verschiedenster struktureller 

Pragung. Es ware sinnvoller, der Qualitat der jeweiligen Ausgrabung vermehrte 

Beachtung zu schenken, um nicht Gefahr zu laufen, Resultate mehrerer moderner und 

systematischer Grabungen anhand eines scheinbaren Befundes aus einer lange zuriickhe- 

genden Untersuchung wie z.B. in Egolzwil 2, von H. Reinerth in den dreiEiger Jahren 

gegraben, korrigieren zu wollen (siehe W. Pape, Germania 56, 1978, 53ff.). Auch heute 

gilt noch, was Vogt im Jahre 1959 (Der Stand der neolithischen Forschung in der Schweiz. 

In : L’Europe a la fin de Page de la Pierre. Actes Symposium Neolithique europeen [1961] 

461 f.) bereits festgestellt hat, namlich, daE die grundsatzliche Abfolge der Kulturen (!), 

erschlieEbar aus den zahlreichen Stratigraphien des Landes, bislang me in umgekehrter 

Reihenfolge nachgewiesen werden konnte.
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Die von der schweizenschen Forschung erzielten Ergebnisse zusammenfassend, darf 

es heute als gesichert gelten, dais die altesten Zeugnisse bauerlicher Landnahme 

(Linearbandkeramik) nur in den nordlichsten Landesteilen, in den Kantonen Basel-Land 

und Schaffhausen (R. d’Aujourd’hui, Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 52, 1965, 67-71; W. 

U. Guyan, Ur-Schweiz 17, 3/4, 1953, 68—70 Abb. 49,11), nachweisbar sind. Erst mit der 

Rossener Kultur ist ein Vordrmgen donaulandischer Elemente in Regionen siidlich der 

Rhein-Bodensee-Linie feststellbar. Mit den Keramikfragmenten aus Gachlingen, Kanton 

Schaffhausen (Guyan a.a.O. Abb. 49,1-10), und den allerdings aus unsicherem Zusam- 

menhang stammenden Scherben aus Wetzikon-Robenhausen, „Himmerich“, im Kanton 

Zurich (R. Wyss, Ur- u. friihgesch. Arch. d. Schweiz 2, 1969, 133, Abb. 14, 12.13), die in 

den Bereich der Groisgartacher Gruppe gehdren, wird nunmehr die Gegend des 

Ziirichsees erreicht. Ein Altrossener Gefals stammt sodann vom ,,Gutenberg” bei Balzers 

im Fiirstentum Liechtenstein (G. v. Merhart, Jahrb. Hist. Ver. Liechtenstein 36, 1936, 

23 ff.). Aber erst mit jiingerer Rossener Keramik aus dem Fiirstentum Liechtenstein 

(Vogt, Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 51, 1964, 9 Abb. 1), aus der Siedlung vom Kleinen 

Hafner in Zurich (Vogt in: Zurich von der Urzeit zum Mittelalter [1971] Abb. 5) und aus 

dem Wauwilermoos (V. v. Gonzenbach, Die Cortaillodkultur in der Schweiz. Monogr. z. 

Ur- u. Friihgesch. d. Schweiz 7 [1949] Taf. 3) ist ein reicheres Material donaulandischer 

Herkunft in der Schweiz falsbar. Ob diese Funde allerdings Zeugen einer echten 

Besiedlung sind oder als „Importe“ mterpretiert werden miissen, ist mcht einfach zu 

entscheiden. Die Tatsache, dais sie in Ziirich und im Wauwilermoos jeweils in Siedlungen 

der Egolzwiler Kultur auftreten, spricht eher fiir die zweite Moghchkeit. Anders mag die 

Situation in der nordosthchsten Schweiz und im Fiirstentum Liechtenstein gewesen sein. 

Sicher ist, dais bislang keine reine Rossener Siedlung an Seeufern oder in Mooren der 

Nordost- und Zentralschweiz bekannt geworden ist. Die Verbreitung von Schuhleisten- 

keilen und durchbohrten, asymmetrischen Keilen spricht jedoch fiir erne dichtere 

Besiedlung der Schweiz durch Bevolkerungsgruppen der Rossener Kultur. Die Tatsache, 

dais jiingeres Rossen (sog. Wauwilergruppe nach W. Kimmig, Bad. Fundber. 18, 1948- 

50, 42ff.) wiederholt in Zusammenhang mit der Egolzwiler Kultur und ihr Verwandtem 

auftritt (siehe auch P. Petrequin, La grotte de la Baume de Gonvillars. Ann. Litt. Univ. 

Besangon 107, 1970, 11 ff.), macht es moglich, diese donaulandischen Funde mit der 

altesten schweizerischen Kultur mediterraner Herkunft zeitlich zu synchronisieren1. Erne 

Feststellung, die Konsequenzen msbesondere chronologischer Art auch fur die ost- und 

siidfranzdsischen Gebiete hat, denn wenn Egolzwil hier Vergleichbares haben soil, dann 

doch wohl msbesondere in dem von J. Guilame (Premiers bergers et paysans de Foccident 

mediterraneen [1976] 144ff.) anhand von siidfranzdsischen Stratigraphien herausgear- 

beiteten Horizont ,,a poterie lisse”, der hier auf sog. Epicardial folgt (z.B. Fontbregoua, 

Sargel; siehe hierzu auch: Les civilisations neolithiques du Midi de la France. Atacina 5. 

Actes du Colloque de Narbonne [1970]). Bedient man sich nun einer iiberregionalen 

Terminologie (wie z.B. H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte 3 [1974] Iff.), so 

wiirde dies bedeuten, dafi die altesten jungstemzeitlichen Kulturen der Schweiz, mit 

Ausnahme der nur selten nachgewiesenen Linearbandkeramik, entsprechend aber auch 

die vorchasseenzeithche ,,poterie lisse” Siidfrankreichs, dem Jungneolithikum ange- 

horen. Konsequenterweise miifsten dann die nachweislich jiingeren Erscheinungen in der 

Schweiz als aneolithisch oder kupferzeitlich bezeichnet werden.

In der Nordostschweiz und im angrenzenden Fiirstentum Liechtenstein wird der 

jungsteinzeitliche Horizont abgeldst durch die sog. Lutzengiietle-Kultur. Bislang sind nur

1 Es scheint indes, als wiirde die sog. Wauwilergruppe nicht nur egolzwilzeitliche Kugelbe- 

cher, sondern zum Teil auch etwas spater anzusetzende ,,Postrdssener“ Elemente beinhalten.
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wemge Fundstellen dieser Kulturgruppe bekannt. Aul?er der Patenstation von Eschen, 

„Lutzengiietle“, im Fiirstentum Liechtenstein sind es Herblingen, ,,Griithalde“, Kanton 

Schaffhausen, Ziirich, ,,Bauschanze“, und Sipplingen am Bodensee (Vogt, Germania 45, 

1967, 6). Diese, vorerst nur aufgrund der Gefaisformen und -verzierungen, fal?bare 

Gruppe zeigt typologische Verbindungen zu den sog. Postrbssener Gruppen Aichbiihl, 

Schwieberdingen und Entzheim, die sich mit der frtihen Michelsberger Kultur geogra- 

phisch ausschlielsen (J. Lichardus, Rossen-Gatersleben-Baalberge [1976] Abb. 79) und 

mit dieser zeitgleich sein diirften.

Es mul? nun auffallen, dab auf der Fundstelle von Herblingen, „Griithalde“ (Guyan, 

Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 40, 1949/50, 167 Abb. 2), neben charakteristischer 

Lutzengiietle-Ware eine Keramik auftritt, die mit groisen runden Emstichen verziert ist. 

Diese so kennzeichnende Verzierung findet sich nun aber auch in der Siedlung von St. 

Leonard im Wallis (A. u. G. Gallay, Archives Suisses Anthr. Generale 31, 1966, 28 41 

Abb. 1 ;2) in Zusammenhang mit einer nach dem Brand ritzverzierten Keramik der Art 

Chasseen. Tragt man auiserdem dem Umstand Rechnung, dal? das Postrbssener Gefal? 

vom Kleinen Hafner in Zurich (Vogt, Germania 45, 1967, 7 Abb. 4) sehr wohl zur Schicht 

4 mit alterem Cortaillod gehbren kbnnte, und dais aufserdem in dieser Schicht an 

Lutzengiietle ermnernde Krugformen (Vogt in: Zurich von der Urzeit zum Mittelalter 

[1971] Abb. 6) auftreten, ergabe sich em zweiter, in grblserem Rahmen erfal?barer 

Horizont: Postrbssen — Lutzengiietle - alteres Cortaillod — St. Leonard, der dem frtihen 

Aneohthikum in gesamteuropaischem Sinne entsprache. Inwiefern zu diesem Horizont 

auch die bisher eher unklaren jtingsten Erscheinungen der Wauwiler Gruppe gehbren, ist 

noch nicht endgiiltig zu entscheiden (siehe hierzu auch: B. Dubuis u. Ch. Osterwalder, 

Jahrb. Solothurn. Gesch. 45, 1972, 295-315). Es darf jedoch die Frage gestellt werden, ob 

mcht diese verschiedenen Postrbssener Gruppen in der Schweiz aus der hier nachweisba- 

ren spaten Rbssener Kultur entstanden sind und somit zu dem von Vogt als ,,Rbssener 

Sphttergruppen” bezeichneten Kreis gehbren.

Noch schwieriger ist derzeit die Interpretation des friihaneolithischen Horizontes in 

der Westschweiz und im Mittelland, denn hier kristallisieren sich offenbar zwei 

verschiedene Kulturen, Chasseen einerseits, Cortaillod andererseits, heraus. Theoretisch 

kann aber wohl mit der Mbglichkeit gerechnet werden, dab Cortaillod auf der Basis der 

bereits einheimischen Egolzwiler Kultur entstand, wahrend sich die Fundstellen im 

Wallis und das Vallon des Vaux mehr an das franzbsische Chasseen und die italischen 

Kulturen Bocca Quadrata und Lagozza anlehnten.

Wenn hier auch Begriffe wie alteres Chasseen und alteres Cortaillod genannt 

werden, ist man sich durchaus bewul?t, dais erne Definition exakterer Art auch heute 

noch sehr schwierig ist. Die ursprtinglich von J. Arnal (Zephyrus 4, 1953, 311-344) 

vorgeschlagene Gliederung in em alteres Chasseen mit Ritzverzierung und ein jiingeres 

mit Panflbtenbsen kann zwar als grundsatzliche Abfolge und auch aus Verbindungen zu 

Bocca Quadrata und Lagozza im Sinne einer Entwicklungstendenz angenommen werden, 

die Verhaltnisse sind aber, und dies noch vermehrt in Nordfrankreich, alles andere als 

klar. Es fallt auf, dais hier eigentlich nur die sog. ,,vases supports” mit Verzierungen 

versehen sind, wahrend in Siidfrankreich auch andere Gefaisformen Ritzverzierungen 

nach dem Brand aufweisen. Erne Zusammenstellung der bislang verbffentlichten, 

verzierten Chasseen-Keramik (L. Burnez, Decor ceramique et culture Chasseenne. 

[Magisterarbeit, Umversitat Paris I (Sorbonne-Pantheon) 1978]) zeigt, dal? die verzierte 

Tonware dieser Kultur bei weitem nicht so hatifig ist, wie dies im allgemeinen 

angenommen wird. Dasselbe geht auch aus der Verbffenthchung von J. Vaquer (La 

ceramique chasseenne du Languedoc [1975]) hervor. Diese Tatsache zeigt nun aber, dal? 

die Fundstellen St. Leonard und das Vallon des Vaux mit relativ wenig ritzverzierter
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Keramik nicht dieser Seltenheit wegen als etwas Besonderes betrachtet werden durfen. 

Es zeigt sich aber heute auch, dal? die ursprlinglich als Leitform des jiingeren Cortaillod 

herausgestellte Knickkalottenschale (V. v. Gonzenbach, Die Cortaillodkultur in der 

Schweiz. Monogr. z. Ur- u. Friihgesch. d. Schweiz 7 [1949] 26) nicht in dieser Weise 

gesehen werden darf. (Siehe hierzu speziell W. Stockli, Uberblick liber die Cortaillod- 

Keramik von Twann. Die neolithischen Ufersiedlungen von Twann 1 [1977] 27-43; 

G. Kaenel, La fouille du « Garage Martin - 1973 ». Cahiers d’Archeologie Romande 8 

[1976]).

Man mochte wiinschen, dal? die in neueren Grabungen zum zeitlichen Ablauf der 

Cortaillodkultur gewonnenen Ergebnisse bald, in grdl?eren Zusammenhang gestellt, 

dargelegt werden. Dal? ein alteres Cortaillod mit Lutzengiietle (Kleiner Hafner, Schicht 4: 

Vogt in: Zurich von der Urzeit zum Mittelalter [1971] Abb. 6 u. 9), ein jiingeres 

Cortaillod mit Pfyn parallelisiert werden konnen, darf, obwohl hierzu noch genauere 

Analysen erforderlich sein werden, grundsatzlich angenommen werden.

Die Pfyner Kultur ist in den Gebieten zu finden, wo vorher donaulandische Gruppen 

vorhanden waren. Bedeutet dies aber, wie es J. Wimger (Thayngen-Weier a.a.O. 120f.) 

vorschliigt, dal? eine direkte Ableitung von Pfyn aus Lutzengiietle anzunehmen ist ? Gegen 

diese These spricht nicht nur der typologische Vergleich der Keramik, sondern 

insbesondere die Tatsache, dal? die Pfyner Keramik die besten Analogien im Bereich der 

jiingeren Michelsberger Kultur besitzt. Eine enge Verwandtschaft bezeugen aber auch die 

Steingerate, und hier vor allem die Streitaxte2.

Es kann heute als gesichert gelten, dal? die Pfyner Gruppe in Richtung Siidwesten in 

den Bereich der Cortaillod-Kultur vordrang (vgl. Verbreitungskarten, Ur- u. friihgesch. 

Arch. d. Schweiz 2 [1969] S. 65 u. 81). Der expansive Charakter der Michelsberger Kultur 

und der ihr verwandten Gruppen ist sehr bezeichnend und lal?t sich auch in Ost- und 

Teilen Nordfrankreichs verfolgen. Deshalb hat die Erkenntnis, dal? die mit Michelsberg 

verwandte Munzinger Gruppe, aus Baden herkommend, ebenfalls in den Bereich der 

Cortaillod-Kultur im Mittelland vorstiel?, eine enorme Bedeutung fiir das Verstandnis 

der Entwicklung der schweizerischen Jungsteinzeit. Wie R. Wyss (a.a.O.) zeigen konnte, 

stellt Egolzwil 5 eine recht kurzfristige Besiedlung dar. Es ware deshalb sehr wichtig, 

zukiinftig auch mogliche Einfliisse von Munzingen in jlingerem Cortaillod zu beachten.

Zum heutigen Zeitpunkt lassen sich in der Nordost- und Zentralschweiz zwei 

wichtige Vorstdl?e aus dem Norden erkennen. Ein erster ist gekennzeichnet durch die 

noch neolithischen, donaulandischen Kulturen, ein zweiter ist im Zusammenhang zu 

sehen mit der Expansion der frlihaneolithischen Trichterbecher-Kulturen von Michels

berger Geprage. Vieles spricht dafiir, dal? auch in der Westschweiz zwei entsprechende 

Stromungen aus dem Bereich des Mittelmeerraumes zu erkennen sind. Der erste Vorstol? 

ist durch die jungneolithische Egolzwiler Gruppe, der zweite, frlihaneolithische, durch 

Chasseen und Verwandtes charakterisiert.

Die letzte der Kulturen, die in einer der besprochenen Veroffenthchungen (J. Wi- 

niger u. M. Joos a.a.O. [Feldmeilen-Vorderfeld]) behandelt wird, ist die mittelaneolithi- 

sche Horgener Kultur. Man wird hier mit besonderem Interesse die Vorlage des 

Fundmaterials aus Feldmeilen erwarten, da sich hier Rlickschllisse auf eine Periodisie-

2 In diesem Zusammenhang wird das Fehlen (Lutzengiietle und sog. alteres Pfyn) oder 

Vorkommen (mittleres und jiingeres Pfyn) von Gefaf?en mit Schlickauftrag diskutiert. Dais Schlick 

jedoch kein chronologisch relevanter Faktor in dieser Frage sein kann, ergibt sich daraus, dal? diese 

besondere Behandlung der Gefal?oberflache bereits in Zusammenhang mit junger Rossener Kultur 

auftritt (siehe J. Llining, Fundber. Hessen 9/10, 1969/70, 22ff.).
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rung von Horgen ergeben diirften3. Man hofft wohl auch zu Recht, dab dann erneut 

Stellung genommen wird zu der zweifellos auch hier sich stellenden Frage nach 

Bevolkerungskontinuitat oder -diskontinuitat. Wenn sich auch - so vermutet man — keine 

endgiiltige Losung des Problems aufgrund dieser Funde ergeben wird, kommt man wohl 

nicht umhin, diese geschichtlich wichtigen Fragen erneut zu diskutieren.

Saarbriicken. Marion Lichardus-Itten.

3 Die Stratigraphic von Zurich, ,,Utoquai“, mit drei Horgener Schichten und einer Schicht der 

Schnurkeramik hat zu Diskussionen gefuhrt (siehe W. Pape, Germania 56,1978,53 ff.), und deshalb 

sei es erlaubt, hier einiges klarzulegen, um weiteren MiEverstandnissen vorzubeugen. Die 

Rettungsgrabungen im Utoquai wurden im Jahre 1962 von W. Drack, 1963 von U. Ruoff geleitet. 

Wohl einem MiEverstandnis zufolge wurden in den beiden Grabungskampagnen die Schichten 

einmal von oben nach unten (1962), ein andermal (1963) von unten nach oben numeriert. Da ich 

mich bei der Bearbeitung der Horgener Kultur aus verstandlichen Griinden sehr fur diese 

Stratigraphic interessierte, denn damals war es die einzige mit mehreren Horgener Schichten, bat 

ich U. Ruoff, mir bei der Zuweisung der Funde auf ein einheitliches System behilflich zu sein. Dies 

gelang fur die Keramik ohne weiteres, da sie noch in Originalverpackung mit den datierten 

Beschriftungen versehen war. Es ist jedoch zu sagen, daE die iibrigen Funde (Stein-, Holz- und 

Knochengerate) damals bereits konserviert wurden, und die urspriinglichen Beschriftungen durch 

neue Zettel ohne Grabungsjahr ersetzt worden waren. Deshalb war fur das gesamte nicht- 

keramische Material eine Korrektur der Schichtbezeichnungen nicht mehr moglich, und sie diirfen 

deswegen, was natiirhch zu bedauern ist, nicht als stratigraphisch gesicherte Funde angesehen 

werden.

Oda Kriesel, Zur vorgeschichtlichen Besiedlung des Kreises Kirchheimbolanden (Pfalz). 

Veroffentlichung der Pfalzischen Gesellschaft zur Fbrderung der Wissenschaften in 

Speyer, Band 66. Im Eigenverlag, Speyer 1978. 300 Seiten (Text und Katalog), 143 

Tafeln und 31 Karten.

Mit der Arbeit von Oda Kriesel liegt jetzt die dritte und letzte der Untersuchungen 

vor, mit denen R. v. Uslar und sein Mainzer Institut ftir Vor- und Friihgeschichte die alte 

Geschichte der Pfalz in fur deren Landschaftstypen beispielhaften Ausschnitten zu 

erforschen trachtete. Es wurden die von der saarlandischen Grenze bis in den 

Rheingraben reichenden Kreise Kusel, Kaiserslautern, Rockenhausen und Kirchheimbo

landen gewahlt. H. Fehr bearbeitete Kaiserslautern und Rockenhausen, N. Bantelmann 

den Kreis Kusel.

O. Kriesel konnte ihre Materialerfassung im Kreis Kirchheimbolanden 1968 

abschlieben. Bei der Auswertung der Funde hat sie die bis 1970 erschienene Literatur 

benutzt, nur gelegentlich noch dariiberhinausgegriffen. Insofern darf man sich vom 

Erscheinungsjahr 1978 nicht tauschen lassen. Da die zu Beginn ihrer Arbeit bereits 

verbffentlichten bzw. in Museen und Sammlungen liegenden Funde wegen ihrer 

iiberwiegend zufalligen Entdeckung keine representative Aussage fiber den Gang der 

prahistorischen Siedlungsgeschichte liefern konnten, wurde durch systematische, mehr- 

fache Begehung dreier Testgemarkungen die Relevanz des Fundbildes iiberpriift. Auf den 

Karten 1 bis 9 kann man das frappierende Ergebnis dieser MaEnahme erkennen. Die 

geographisch bereits zum rheinhessischen Hiigelland gehdrigen Testgemarkungen 

Mauchenheim, Einselthum und Immesheim zeigen im Gegensatz zu dem durch die 

Altfunde vermittelten diirftigen Siedlungsbild einen nahezu flachendeckenden Besatz mit 

Fundstellen. Diese Verhaltnisse diirfen allerdings nicht auf die wemger siedlungsfreundli-


