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„K61ner Typ“, spiiler „Sarka-Typ“ und altere Stichbandkeramik

A on Margarete D o 11 r n - I h m i g , Koln

Mit 4 Abbildungen

Im Rahmen der Aufarbeilung von 136 bandkeramischen Fundslellen im nordwestlichen 

Rheinland konnte innerhalb der jiingeren Bandkeramik eine keramische Gruppe naher 

definiert werden, die von W. Buttler (1936, 119) als „Kolner Typ“ bezeichnet 

wurde. Buttler schrieb: „Das Bezeichnende an dem Kolner Stil ist das Vorherr- 

schen des Stiches gegeniiber der eingeritzten Linie, was zur Ausbildung der Typen F 

und II fiihrte". Nun unterschied Buttler innerhalb des Typs F nicht zwischen 

Stichmustern, die mit einem einzinkigen, zweizinkigen oder mehrzinkigen Gerat her- 

gestellt v urden (Buttler 1936, Taf. 40). Eine Analyse der Stichtechnik und ihrer 

Verbreitung hat ergeben, daB die Keramik, welche mit einem ein- oder zweizinkigen 

Gerat ohne Ritzlinien verziert wurde, fast ausschlieBlich im Rhein-Maas-Gebiet verbrei- 

tet ist (Abb. 1), die mit einem mehrzinkigen Kamm verzierte Keramik (Plaidter Typ) 

jedoch liber ein weit groBeres Gebiet streut. Deshalb erscheint es gerechtfertigt, nur die 

oben beschriebene Verzierungsart unter Beriicksichtigung der eingefiihrten Terminolo- 

gie als dem ,.Kolner Typ“ zugehorig zu bezeichnen. Audi Buttle rs Typ II ent

halt verschiedene Verzierungsweisen (Buttler 1936, Taf. 41), von denen einige 

(Taf. 41,15,17) besser zu den mit einem zweizinkigen Gerat verzierten GefaBen des 

Typs F zu stellen sind. Die iibrigen als Typ H definierten flachendeckenden Verzierun- 

gen in der Motivgestaltung als Spirale, Raute oder breites Winkelband gehoren eben- 

falls zum ..Kolner Typ“, denn sie weisen die gleiche Verbreitung wie Typ F auf.

W. M e i e r - A r e n d t (1972, 122—124) befaBte sich in jungerer Zeit mit dem 

„Kolner Typ“, jedoch waren ihm neuere Funde nicht bekannt, so daB er den Typ M 

nach Buttle r (1936, Taf. 43) noch hinzurechnete. Dieser stellt aber nur eine lokale 

Eigenart dar, die auf fiinf Fundslellen vertreten ist, und scheidet deshalb aus dem Ver- 

breitungsgebiet des ,,Kolner Typs1' aus. Im Folgenden wird jedoch nur der Zusammen- 

hang des Typs F nach Buttler, soweit er nicht mit einem Kamm hergestellt wurde, 

mit Verzierungsweisen des spaten Sarka-Typus und der alteren Stichbandkeramik un- 

tersucht.

Die oben genannte Beschreibung des „Kolner Typs“ dutch W. Buttler umfaBt 

nur Verzierungs- und nicht auch Formmerkmale. Erganzend kann hinzugefiigt wer

den, daB sich die Verzierungen dieses Typs auf bombenformigen GefaBen, gelegentlich 

mit leicht ausgestelltem Rand (Buttler 1936, Taf. 48,7,13), auf becherartigen Ge

faBen (Taf. 48,12) oder auf breiten Kumpfen mit S-formig geschwungener Wandung 

(Taf. 48,10; 49,2) befinden. Der Typ H zeigt auBerdem birnenformige Kiimpfe (Taf. 

49,5,6). Damit umfaBt der „K61ner Typ“ Merkmale, welche sowohl innerhalb des
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Abb. 1. Verbreitung des „Kolner Typs“ als Kennzeidien der Rhein-Maas-Gruppe (West

falen nicht kartiert).

1 Omal, 2 Seraing-le-Chateaux, 3 Vaux-et-Borset, 4 Chapon-Seraing, 5 Roloux, 6 Niva, 7 Je- 

neffe, 8 Limoni, 9 Oleye, 10 Wonck, 11 Caberg, 12 Elsloo, 13 Sittard, 14 Stein, 15 Urinond, 

16 Hochneukirch, 17 Wickcath, 18 Garzweiler, 19 Muntz, 20 Merzenhausen, 21 Engelsdorf, 

22 Aldenhoven 3, 23 Aldenhoven 2, 24 Langweiler 8, 25 Langweiler 2, 26 Langweiler 3, 

27 Langweiler 6, 28 Kinzweiler, 29 Broichweidcn, 30 Langweiler 9, 31 Niedermerz 3, 

32 Lamersdorf, 33 Niedermerz 4, 34 Merken, 35 Stockheim, 36 Stockheim, 37 Rod ingen, 

38 Golzheim, 39 Gladbach, 40 Muddersheim, 41 Kbln-Mengenidi, 42 Koln-Miingersdorf, 

43 Koln-Lindenthal, 44 Briihl, 45 Sechtem-Walberberg, 46 Lommersum, 47 Roitzheim, 

48 Riibenach, 49 Bad-Nauheim, 50 Rodgen, 51 Pflaumheim, 52 Wenigumstadt, 53 Frau- 

weiler-Garsdorf, 54 Morken

Sarka-Typs der spaten Linienbandkeramik als auch innerhalb der friihen Stichband- 

keramik vertreten sind.

Betrachtet man zunachst die jiingere (klassische) Phase des Sarka-Typs, so stimmen 

die Angaben „ein Ubergewicht von Kiimpfen mit eingezogenem Hals und Stichorna- 

menten“ und Beispiele von S. V e n c 1 (1961, 137, Taf. VI,1 — nur Stichtechnik und 

Form — sowie Abb. 13,7; 20,2,5,6,8) mit der fiir den „K61ner Typ“ gegebcnen De

finition iiberein. In der spateren Phase wird als kennzeichnendes Merkmal das Vor-
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kommen von Einstichen mil einem zweizinkigen Gerat genannt (Vend 1961, 138). 

Er weist bereits darauf bin (Vend 1961, 110), daB die Buttlerschen Typen F 

und H groBe Ahnlichkeit mit dem spaten Sarka-Typus zeigen und daB Elemente der 

Sarka-Stufe bis weit nach Westen (Koln-Lindenthal, Sittard) vereinzelt vorkommen.

Die Fundaufnahme hat inzwischen 54 Fundstellen des „Kdlner Typs", der als 

morphologisch gleich mit dem spateren Sarka-Typus angesehen wird, erbracht. welche 

uberwiegend im Rhein-Maas-Gebiet liegen. Auch in Westfalen und Hessen ist diese 

Keramik auf einer geringen Anzahl von Fundstellen vertreten (Abb. 1).

Filr Sachsen beschrieb E. Hoffmann (1963, 69—70, Taf. 4,6; 5,7,9) die Ver- 

zierungsweise der „jiingsten Linienbandkeramik", die „beste Entsprechungen in Boh- 

men" innerhalb des ..sogenannten Typs Sarka" aufweist, und wies auf die gleiche Art 

der Stichverzierungen im Rhein-Maas-Gebiet hin. Der Formtyp A IV (Hoffmann 

1963, 84) der jiingeren Linienbandkeramik Sachsens ist innerhalb des „Kblner Typs" 

vertreten. Betrachtet man die Merkmale der iilteren Stufe der Stichbandkeramik im 

Elbe-Saale-Gebiet, so sind unter den Formtypen die Becher Typ B mit S-formig ge- 

sehwungenem Profil (Hoffmann 1963, 93, Taf. 43,5,6) in identischer Formgebung 

wie im Rhein-Maas-Gebiet vorhanden. Die Verzierung mit Winkelbandern aus Einzel- 

stichreihen (B u 111 e r 1936, Taf. 48,12) ist in sehr ahnlicher Weise im Westen vor

handen. Unter den Verzierungen sind die waagerechten ein- oder mehrfachen Stich- 

reihen am GefaBrand innerhalb der westlichen jungen Linienbandkeramik ebenso 

iiblich wie innerhalb des „Kolner Typs". GefiiBe mit Zickzack-Bandern aus Stichreihen 

(Hoffmann 1963, Taf. 41,4,6,9; U.9,10) sind in der westlichen jiingeren Linien

bandkeramik in sehr groBer Zahl belegt, denn als Vertreter des Typs F nach Buttle r 

kommen sie mehrfach auf den genannten 54 Fundstellen im Rhein-Maas-Gebiet vor.

Allerdings ist auf ein wesentliches Merkmal der stichbandkeramischen Verzierungen 

im Mittelelbe-Saale-Gebiet hinzuweisen, welches bereits in der alteren Phase auftritt, 

im Westen jedoch nicht gefunden wurde. Gemeint ist die vertikale Bandtrennung der 

Winkelbander (Hoff m a n n 1963, Taf. 42,5,7). Vertikale Stichreihen, welche vom 

Rand bis zu einem Knubben auf dem GefaBbauch verlaufen (Hoffmann 1963, 

Taf. 41,6,9), sind innerhalb des „Kolner Typs" iiblich (Abb. '2,1,3; 3,1).

Damit wurden fur das Elbe-Saale-Gebiet geniigend Parallelen zwischen „Kolner 

Typ“ und jiingster Linienbandkeramik (spate Sarka-Stufe) sowie friiher Stichband

keramik genannt, um die bisher bereits von den zitierten Autoren erwogenen Beziehun- 

gen zur westlichen jiingeren Linienbandkeramik zu belegen.

Gehen wir weiter nach Osten und befassen uns mit der Ubergangsphase von der 

Linienbandkeramik zur Stichbandkeramik (Z a p o t o c k a 1970, 5), so sind unter 

den Formtypen, welche mit dem „Kolner Typ" verglichen werden kdnnen, besonders 

die kugeligen Kiimpfe mit S-formigem Profil und die Ubergangsformen zum birnen- 

formigen GefaB sowie das birnenformige GefaB zu nennen. Als Zierelement tritt die 

Einzelstichreihe, mehrfach aneinandergesetzt, auf, jedoch auch der Doppelstich, wobei 

im Zusammenhang mit dem „Kolner Typ“ der parallel gesetzte Doppelstich besondere 

Bedeutung hat. Im Motivgut werden breite Winkelbander genannt. Als kennzeichnend 

fur Phase II der Stichbandkeramik nennt M. Z a p o t o c k a (1970, 6) „birnenformige 

GefiiBe mit mehrfach aus Doppelstichreihen bestehendem Winkelband". Aus der Fiille 

des Materials aus dem Rhein-Maas-Gebiet werden nur einige Beispiele vorgelegt, welche
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Abb. 3. Keramik des „Kdlner Typs“ von Niedermerz 4, Kr. Jiilich (1,9), Langweiler 3, 

Kr. Jiilich (2—5), und Koln-Mengenich (6—8). 1:2
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der Definition von Zapotocka entsprechen (Abb. 2,1,5, 3,3—7). Auffallig ist im 

Rhein-Ma,as-Gebiet die geringe Anzahl von Schalen und das Fehlen des verselzten 

Doppelstichs.

Auf das Voi'kommen des Tremolierstichs (Bottler 1936, Taf. 48,11) und des 

Furchenslichs (Abb. 2,3; 3,7,8) in der jungeren nordwestlichen Linienbandkeramik soli 

nbch hingewiesen werden, die ja kennzeichnende Elemente der Stichbandkeramik dar- 

stellen. Audi der steilwandige zylindrisehe oder konische Becher, mil Stichverzierung 

gehbrt in die durch Keramik des„Kblner Typs“ definierten jungeren Phasen der nord

westlichen Linienbandkeramik.

Ein weiteres Indiz fur Zusammenhange zwischen der jungen (jedoch nicht spaten) 

Linienbandkeramik im Rhein-Maas-Gebiet und der Stichbandkeramik ist die Brand- 

bestattung. Auf dem Graberfeld von Elsloo (Niederlande) warden 47 Brandgraber ge- 

funden (M o d d e r m a n 1970, 73), auf dem Graberfeld bei Niedermerz ebenfalls 

einige Brandgraber I h mig 1971. 175—178). In Elsloo enthalten die Brandgraber 

.72 und 73 sowie die Korpergraber 13, 34, 67, 92, 96 Keramik des „K61ner Typs“. Von 

den genannten sieben Bestattungen liegen fiinf im jungeren, ostlichen Teil des Graber- 

feldes, obwohl der altere, westliche Teil die grofiere Anzahl an Brandbestattungen auf- 

weist, diese Sitte also anscheinend schon vor dem Auftreten des „Kolner Typs“ geiibt 

wurde. Der SchluB, daB Brandbestattungen im Westen schon durchgefiihrt wurden, 

bevor eine Beruhrung mit der ostlichen Stichbandkeramik uber den „K61ner Typ“ 

manifest wird, liegt nahe. Soweit die Grabinventare aus Niedermerz beurteill werden 

konnen (die Aufarbeitung der 1973 ergrabenen Befunde steht noch aus), gehoren meh- 

rere in die jungeren Phasen der Linienbandkeramik, welche den „Kolner Typ“ ent

halten.

Ein weiterer Anhaltspunkt fur Zusammenhange zwischen alterer Stichbandkeramik 

und jiingerer Linienbandkeramik des „Kdlner Typs“ ist der Bau in Schnitt V der Gra- 

bung Koln-Mengenich (S c h r 6 t e r 1970, Abb. 2). Mit seinen linienbandkeramischen 

Merkmalen kann er in die Perioden Ilb/IIc der westlichen Bandkeramik gehoren, mit 

seinen stichbandkeramischen gehbrt er zum alteren Abschnitt der Stichbandkeramik. 

Die geschwungenen Langswande und die AuBenpfosten, welche nur der halben Zahl 

der Innenpfosten entsprechen, stellen den Bau in die Nahe der Bauten I und V aus 

Zwenkau, welche einer jungeren Phase der alteren Stichbandkeramik angehoren 

(Q u i 11 a 1958). Das Inventar der den Bau aus Koln-Mengenich uberschneidenden 

Grube 50 (Schrbter 1970, Abb. 6) enthalt einige Scherben des „Kolner Typs“ so

wie einen tremolierstichverzierten weitmundigen Kumpf.

Die aufgezeigten Ubereinstimmungen im Motiv- und Formengut der Keramik vom 

„Kolner Typ“, einem Kennzeichen der Perioden II b, II c des Rhein-Maas-Qebietes und 

der jungsten Linienbandkeramik im Mittelelbe-Saale-Gebiet sowie friihen Stichband

keramik (Hoffmann 1963) und den Phasen I und II der Stichbandkeramik in 

Bbhmen (Zapotocka 1970), geben einige Hinweise zu den chronologischen Ver- 

haltnissen. Unabhangig von jede-r Terrain ologie kann eine chronologische Korrelation 

zwischen spater Phase IV (Sarka-Typ) im Mittelelbe-Saale-Gebiet (Hoffmann 

1963) sowie der Ubergangsphase I der Stichbandkeramik in Bbhmen (Zapotocka 

1970) mit dem Beginn des „Kblner Typs“ (Per. II a 2, Abb. 4), der nur breite gestochene 

Winkelbander aus Einzelstichreihen und bauchige Kiimpfe mit S-Profil zeigt, herge-
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stellt werden. In der Periode II b des Rhein-Maas-Gebietes ist aus den Grubeninventa- 

ren die flachendeckende Verzierung bekannt (wie Hoffmann 1963, Taf. 5,7,9; 

30,30,31), welclie dem Buttlerschen Typ H entspricht. Uberdies treten altere Sarka-Er- 

scheinungen auf (Stacheldrahtmuster in Koln-Mengenich: Schroter 1970, Abb. 

6,10; Sittard : Modderman 1958/59, Taf. XIV rechts unten; Elsloo: Modder- 

m a n 1970, Taf. 106,655). Die genannten Scherben enthalten eine feingeritzte Vor- 

zeichnung, auf welche die Stiche gesetzt warden. Keramik dieser Art wurde von S. 

V encl (1961, 112) der alteren Sarka-Stufe zugewiesen. Parallelitat mit der stichband- 

keramischen Phase II in Bohmen und dem alteren Absclmitt der Slichbandkeramik im 

Elbe-Saale-Gebiet erscheint in der Periodo II c der nordwestlichen Linienbandkeramik 

gegeben, in welcher nunmehr der Doppclstich auftritt. Fur Phase II der Stichbandke- 

ramik in Bohmen wies Zapotocka (1970) auf das vermehrte Vorkommen des 

Doppelstichs hin, und auch H o f f m a n n (1963) gibt fur den alien Absclmitt der 

Slichbandkeramik in Sachsen die Benutzung des doppelzinkigen Gerais an, so daB bier 

auf Grund dieses technischen Merkmals ein chronologischer Horizont gezogen werden 

kann.

Die Chronologietabelle (Abb. 4) zeigt die Ubernahme von Sarka-Elementen in der 

nordwestlichen Linienbandkeramik wahrend der Periode II b. In Periode II c sind 

Sarka-Elemcnte und friihe stichbandkeramische Merkmale ein wesentlicher Bestandteil 

des „Kolner Typs“. Uber die Beeinflussung der Hinkelsteingruppe durch die Stich- 

bandkeramik und die Kontakte der Hinkelsteingruppe mit der Linienbandkeramik er- 

gibt sich, daB die Periode II c des Rhein-Maas-Gebietes in einer Zeil anzusetzen ist, in 

welcher im Osten die Slichbandkeramik als charakteristische keramische Gruppe exi-

Abb. 4. Vergleichende Chronologietabelle
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stiert. Bei westlichen Autoren hat es sich trotzdem nicht eingebiirgert, die Hinkelstein- 

keramik oder den „Kolner Typ“ als stichbandkeramische Grnppe zu bezeichnen, weil 

ncben keramischen Elementen ein wesentliches Element, namlich das stichbandkera

mische Haus, im Westen 1’ehlt. Uberdies setzt sich die linienbandkeramische Entwick

lung im Westen in Periodo 11 d im Rhein-Maas-Gebiet und den Perioden II d und III im 

Mittelrheintal in eigenstandiger Weise mit kammstich- und kreuzmusterverzierter Ke- 

rainik fort. Tatsachlich kann auf Grund dor angefiihrten Beziehungen angenommen 

werden, dal! spate Sarka- und erste stichbandkeramische Impulse aus dem Osten kom- 

mend zur Herausbildung und weiten Verbreitung des „KdIner Typs“ im Rhein-Maas- 

Gebiet gefiihrl haben und der EinlluB der Plaidter Grnppe die Entwicklung zur junge- 

ren Stichbandkeramik im Westen verhinderte.
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