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Die altesten Grabhugel im Saalegebiet warden von den Tragern der Baalberger Gruppe 

errichtet, fiber deren Grab- and Bestaltungsformen wir gut unterrichtet sind. Die 

Toten wurden fast ausschlieBlich in rechter Hoddage bei Strenger Orientierung von 

Osten nach Westen niedergelegt. Dabei konnten zwei Gruppen von Bestattungen her- 

ausgestellt werden. Die Graber der Hauptorientierungsgruppe enthielten Skeleltc, deren 

Schiidel im Osten lagen, so daB bei rechter Seitenlage der Blick nach Norden gerichtet 

war. Die Nebenorientierungsgruppe erbrachte Hocker, die bei gleichfalls rechter Lage 

nach Siiden blickten, der Kopl befand sich also im Westen. Die Vermutung, in diesen 

Orientierungsgruppen eine rituelle Differenzierung erkennen zu kbnnen, hat sich nicht 

bestiitigt; einc geschlechtsgebundene Orientierung der Toten bestand nicht. Es spricht 

aber einiges fur eine jiingere Zeitstellung der Nebenorientierungsgruppe innerhalb der 

Baalberger Gruppe, da die ihr zugeordneten Graber Beziehungen zur nachfolgenden 

Salzmiinder Gruppe erkennen lassen. Auffallend ist, daB die Graber der Nebenorien

tierungsgruppe fast ausschlieBlich im sudlichen Bereich der Baalberger Gruppe vor- 

kommen, d. h. in jenem Gebiet, in dem die Salzmiinder Gruppe vorherrschend wird. 

Wir mochten in der Nebenorientierungsgruppe eine jiingere Fazies der Baalberger 

Gruppe oder besser eine Ubergangsphase zur Salzmiinder Gruppe vermuten. Fur den 

altesten Horizont der Baalberger Gruppe ist im gesamten Verbreitungsgebiet die strenge 

Ost-West-Orientierung mil nach Norden gehender Blickrichtung anzunehmen, und erst 

spater wird diese Sitte im sudlichen Teil der Baalberger Gruppe durchbrochen. Leider 

kann diese Vermutung nicht durch eine entsprechende Zuordnung bestimmter GefaB- 

typen odor durch eine typologische Entwicklung der Keramik insgesamt untermauert 

werden. Allerdings deuten gewisse Anzeichen darauf hin, daB die Baalberger Gruppe 

in den verschicdenen Gebicten ihres Vorkommens auch unterschiedlich lange ange- 

dauert haben wird. Das ist schon deshalb anzunehmen, weil die Nachfolge der Baal

berger Gruppe nicht von einer, sondern von mehreren Gruppen angetreten wird und 

es unwahrscheinlich ist, daB dies zum gleichen Zeitpunkt geschah.

Bisher war es iiblich, den Beginn und das Ende einer neolithischen Gruppe jeweils 

fur das gesamte Verbreitungsgebiet als gleichzeitig anzunehmen. Die lokalen stratigra

phischen Befunde wurden verallgemeinert und jeweils auf das gesamte Gebiet iiber- 

tragen. Wir miissen aber damit rechnen, daB die Aufeinanderfolge der neolithischen 

Gruppen in den einzelnen Landschaften voneinander differierend und nicht synchron 

verlaufen sein wird.

Bei Betrachtung der Grabsitten konnte festgestellt werden, daB die Graber der
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Nebenorientierungsgruppe fast aussehlicBlieli im spateren Salzmiinder Gebict vorkom- 

men, nicht aber im Saalemiindungsgebiet, in Anhalt und im Nordharzvorland. Ent- 

weder wurde die Baalberger Gruppe gleichzeitig von der Salzmiinder Gruppe im Siiden 

und von der Walternienburger Gruppe im Norden abgelost, oder aber die Baalberger 

Gruppe dauerte im Norden liinger an, und lediglich im Siiden land zunachst ein I m- 

bildungsprozeB zur Salzmiinder Gruppe stall. I.elzleres seheint eher zuzutreffen.

Die Grabbiigel der Baalberger Gruppe konzentrieren sicli in deren nbrdlichem Ver

breitungsgebiet, vor allem im ehemaligen Anhalt mit den Kreisen Kothen und Bern- 

burg. Wenn man die Grabbiigel als einc spate Erscheinung innerhalb der Baalberger 

Gruppe ansieht, kann man folgern, daB diese Gruppe in der spaten Phase vorwiegend 

in ihrem nordlichen Verbreitungsgebiet vorkam, wahrend sich im Siiden bereits die 

Salzmiinder Gruppe herausgebiklet halte, die ebenfalls Grabbiigel errichtete. Die Grab- 

hiigelsitte seheint die in direr jiingeren Auspragung im unteren Saalegebiet siedelnde 

Baalberger Gruppe und die im mittleren Saalegebiet verbreitete Salzmiinder Gruppe 

gleichermaBen erfaBt zu haben, d. h., diese Phase ihrer Entwicklung vollzog sich gleich

zeitig'. Dies wird dutch die Beobachtungen von Carsdorf, Kr. Borna, bestatigt, wo eine 

Baalberger Bestattung sogar in stratigraphisch jiingerer Position angetroften wurde 

(N e u g e b a u e r und B i I I i g 1959, 30).

In den Grabhiigeln der Salzmiinder Gruppe folgen auf die Salzmiinder Primar- 

griiber schnurkeramische Nachbestattungen. Dieser Behind ist sicher bezeugt im Flugel 

5 in der Ilarth (M i 1 d e n b e r g e r 1953, 25 f.) und im Siebenhiigel von Kbttichau 

(B i 11 i g 1962, 77 ft'.). Die gleiche Situation ergibt sich auch im stratigraphischen Be

hind von Wallendorf (B e n e s c h 1941, 38 ft.). Die Grabbiigel der Baalberger Gruppe 

dagegen werden zunachst von der Walternienburg-Bernburger Kultur belegt mid dann 

erst von der Schnurkeramik. Beispiele hierfiir liegen vom Schneiderberg von Baalberge 

(M i 1 d e n b e r g e r 1953, 23 f.), vom Pohlsberg und vom Spitzen Hoch in Latdorf 

vor (M i 1 d e n b e r g e r 1953, 36 ft.).

Das Verbreitungsgebiet der Walternienburger Gruppe deckt sich etwa mit dem Baal

berger Grabhiigelbereich; Walternienburg bildet also die direkte Fortsetzung von Baal

berge. Wie die Baalberger Gruppe, so hat auch die Walternienburg-Bernburger Kul

tur einen Schwerpunkt im Nordharzgebiet und an der unteren Saale, wahrend die 

Salzmiinder Gruppe eindeutig im mittleren Saalegebiet dominiert. Das Salzmiinder 

und das Walternienburg-Bernburger Verbreitungsgebiet schlieBen sich nahezu aus 

(P r e u B 1966, Karte 4; B eli r e n s 1973, Karten VI u. VII).

Die Salzmiinder Gruppe wird nach diesen stratigraphischen Befunden direkt von 

der Schnurkeramik abgelost, wahrend in den Grabhiigeln mit Baalberger Priniarbe- 

stattungen im unteren Saalegebiet zunachst Walternienburg-Bernburg und dann erst 

die Schnurkeramik folgen. Material der Stufe Walternienburg I liegt aus den Grab

hiigeln nicht vor. Wie ist diese Situation zu deuten?

Geht man davon aus, daB die Schnurkeramik sowohl im Nordharz- und Saale- 

miindungsgebiet als auch an der mittleren Saale zur gleichen Zeit cinselzte, dann inuB 

die Salzmiinder Gruppe auch noch mit den Bernburger Phasen parallelisiert werden. 

Fiir diese Annahme gibt es aber keinen einzigen Hinweis. Das Ende der Salzmiinder 

Gruppe ist keinesfalls mit einer raumlichen Ausdehnung der M alternienburg-Bern- 

burger Kultur in Verbindung zu bringen (Behrens 1973, 92), sondern steht im



Zur Stratigraphic neolithischer Grabhiigel des Saalegebietes 199

Zusammenhang mit dem Erscheinen der Schnurkeramik. Die oben angefiihrten strati- 

graphischen Befunde von Wallendorf und Kottichau demonstrieren dies sehr eindrucks- 

voll.

Eine andere Deutungsmoglichkeit der unterschiedlichen stratigraphischen Position 

der Schnurkeramik in den Grabhiigeln mit Baalberger bzw. Salzmiinder Primarbestat- 

tungen ware, daB die Schnurkeramik an der mittleren Saale fruher einsetzte als in 

Anhalt und im Nordharzgebiet. Auffallend ist namlich, daB auch von der Schnurke

ramik die durch Walternienburg und Salzmunde eingeleitete kulturelle Zweiteilung des 

Saalegebietes fortgesetzt wild. Die stichgesaumten kleinen Strichbiindelamphoren kon- 

zentrieren sich im Nordharzgebiet und an der Saalemiindung, die gefiederten Strich- 

biindelamphoren dagegen im mittleren Saalegebiet (Fischer 1969, Abb. 9); auch das 

Tannenzweigornament ist auf den mittleren und siidlichen Saalelauf beschrankt. Die 

mehrschichtigen Grabhiigel mit schnurkeramischen Primarbestattungen und die Graber 

der Kalbsriethgruppe weisen die gleiche Verbreitungstendenz auf (Fischer 1953, 

Abb. 5). Die Toten in den Grabern der Kalbsriethgruppe haben dariiber hinaus die 

gleiche Lage und Orientierung wie die Bestattungen der Baalberger Nebenorientierungs- 

gruppe. Der Kalbsriethgruppe kommt wahrscheinlich doch eine groBere Bedeutung zu, 

als dies in letzter Zeil angenommen wird (Behrens 1973, 173).

Die Ablosung der Salzmiinder Gruppe durch die Schnurkeramik erfolgt allem An- 

schein nach sehr schnell, so daB es zu keiner wechselseitigen Beeinflussung und Durch- 

dringung kam, wie dies zwischen Walternienburg-Bernburg und der Schnurkeramik 

nachzuweisen ist.

Die Entscheidung dariiber, ob die Schnurkeramik im mittleren Saalegebiet alter ist 

als im Nordharzgebiet und an der Saalemiindung, muB detaillierteren Untersuchungen 

vorbehalten bleiben.
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