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Blick aus der Hessischen Senke auf Walternienburg-Bernburg

Von Ulrich F i s c h e r , Frankfurt am Main

Die Hessische Senke ist dem Elb-Saale-Gebiet westlich benachbart and gehort mit diesem 

in die Zone der Mittelgebirge. Wahrend sich das Elb-Saale-Gebiet ostlich an die Gebirgs- 

schwelle anlehnt und nur mit dem Thiiringer Becken hineingreift, durchquert die Hessi

sche Senke das Gebirge auf seiner gesamten Breite in einem Band von IbBbedeckten 

Siedlungskammern (Uenze 1953), das sich mit der Wetterau breit nach Siiden zur Ober- 

rheinischen Tiefebene iill'net, im Norden aber nur (lurch schmale Talziige mit der Nord- 

deutschen Tiefebene verbunden wird. Umgekehrt difnct sich das Saalegebiet mit seinen 

weiten Lbfiflachen nach Norden, wahrend es im Siiden der Durchbruch der Elbe zum 

bohmischen Kessel hin verbindet. Elbe und Saale bilden ein einheitliches Stromgebiet; 

die Hessische Senke ist dagegen zwischen den Netzen der Weser und des Rheines geteilt, 

wozu im letzteren Faile noch eine Trennung zwischen den Einzugsgebieten dor Lahn 

mid des Maines kominl. Daher gibt es hier zwei Wasserscheiden, siidlich von GieBen 

und nordlich von Marburg, was zu einer Dreiteilung der Senke in einen nord-, mittel- 

und siidhessischen Abschnitt fiihrt.

Die Walternienburg-Bernburger Kultur des Elb-Saale-Gebietes gehort nach west- und 

siiddeutscher Chronologic in das spate Jungneolithikum, das der Verfasser (Fischer 

1976 a) mit dem Signum „C 2“ belegt hat. Die Periode „C 1“ vertritt in Hessen die 

Michelsberger (Liming 1968 a und b), im Mittelelbe-Saale-Gebiet die Baalberger Kultur 

(PreuB 1966). In der Periode „C 2“ treten dann hier die Gruppen Salzmunde, Walternien

burg und Bernburg (Behrens 1973, S. 8511'., 10011.) und, am Ubergang zu „l) 1“, die 

Kugelamphoren (Priebe 1938) auf. Im letztgenannten Zeitabschnitt erscheint die Schnur- 

keramik (Fischer 1976 b) auf beiden Seiten des Thiiringer Waldes wieder in verschiede- 

nen Gruppen.

In Siidhessen lassen sich bisher nur sehr wenige Funde anfiihren, die nach „C 2“ ge- 

stellt werden konnten, auBer man selzt hier eine spate Stufe der Michelsberger Kultur 

an (Fischer 1.960, S. 160). Was an Megalithik zu nennen ware, der „Heilige Stein44 von 

Muschenheim, die Tasse von Lich und die Siedlung von Inheiden, Kr. GieBen (Jorns 

1976, S. 25 f., 30), gehort dem Nordrande der Wetterau an und tendiert sehon nach 

Mittelhessen. Ein in Bad Vilbel nahe der Frankfurter Greuze vermutetes Megalithgrab 

(Lotz 1883; Wurm 1976, S. 35, Karte Abb. 2) erscheint uns nicht real. Vereinzelt gab es 

aber jiingst in Wiesbaden (J. D. van der Waals, freundliche Mitteilung) und im Frank

furter Stadlwald (U. Fischer, unvcrdflentlicht), beide Male unter Grabhiigeln, eine
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Keramik, die man mil der hessischen Megalithgruppe verbinden mbchte. Demnach ist 

damit zu rechncn, dab in Stidhessen zwischen Michelsberg und der Schnurkeramik eine 

Gruppe existierte, die, noch wenig faBbar, in den bier zu behandelnden Zusammenhang 

gehbrt. Das gleiche gilt fiir 'die Rheinlande, wo die Michelsberger Kultur nur in ihrem 

alteren Teil nachweisbar ist (Liining :1968 a, S. 109) und lediglich einige Kragenflaschen 

und Scherben der Kugelamphorenkultur (Schrickel 1966, S. 60 ff.; Fischer 1973, S. 55; 

Kilian 1975) die Lucke zu den Becherkulturen bin fiillen. Diese Verdiinnung ist im 

Rhein-Main-Gebiet, -das sonst zu den reichsten archaologischen Zonen in der BRD ge

hbrt, besonders auffallig.

Weiter bstlich tritt eine verwandte Gruppe im mittleren Maingebiet auf, wo Fundc 

vom Altenberg bei Burgerroth, Kr. Ochsenfurt (Pescheck 1958, S. 36 ft'.), von Prossels

heim und Krautheim, Kr. Kitzingen (Pescheck 1976 und freundliche Mitteilung), und an- 

derer Stelle bekannt wurden. Man kann sie vielleicht als „Altenberg-Gruppe“ neben Wart- 

berg und Walternienburg-Bernburg setzen, wenn sie auch nicht megalithisch ist. Audi 

die Funde der Schicht III vom Goldberg im Ries (Dehn und Sangmeister 1954, S. 23 fl’., 

32 f.; Muller-Karpe 1974, S. 217), die zur Chamer Gruppe uberleilen (Schrbter 1975, 

S. 108; Pleslova-Stikova 1969), sind bier zu nennen.

Aus Mittelhessen sind mehrere Megalithgraber bekannt (Schrickel 1966, S. 427 fl’.), 

so das von Lohra, Kr. Marburg, mil guten Funden (Uenze 1954), weiter westlich die 

beiden Kammern von Niedertiefenbach (Wurm, Schoppa, Ankel und Czarnetzki 1963) 

und Niederzeuzheim im Limburger Becken, ferner der Lochstein von GieBen-KIeinlinden 

und, schon nbrdlich der Wasserscheide zur Weser, die Plattenkammer von Willinghausen, 

Kr. Ziegenhain. Diese mittelhessische Gruppe hat einen eigenen Charaktcr (Mandera 

1964).

Der Schwerpunkt der Megalithik liegt in Nordhessen (Schrickel 1966, S. 427 fl.) mit 

den Steinkammern von Altendorf, Kr. Wolfhagen, Calden, Kr. Hofgeismar, sowie Gudens

berg, Lohne und Ziischen in den Kreisen Fritzlar-Homberg und Waldeck, dazu den 

Hbhensiedlungen von Gudensberg (Giintersberg, Burgel), Lohne (Hasenberg: Gensen 

1964; Schwellnus 1970; 1971), Kirchberg (Wartberg: Schrickel 1969), allo Kr. Fritzlar- 

Homberg, und anderen Orten. Dieses Kerngebiet der hessischen Megalithik nbrdlich von 

Fritzlar ist relativ klein, es hat nur eine Ausdehnung von etwa 15 km W-0 und 8 km 

N-S. Eine Monographic der Graber besitzen wir von W. Schrickel (1966), eine solche 

der Siedlungen von W. Schwellnus (1974), der im iibrigen Graber und Siedlungen, ab- 

weichend von friiheren Autoren, aber H. Schwabedissen (1967, S. 448) folgend, als „Wart- 

berg-Gruppc“ zusammenfaBt. Die Gruppe ist rcich an Keramik und untcrscheidet sich in 

dieser Hinsicht von der Westfalischen Steinkistengruppe (Knoll 1961, S. 24), wo es auch 

an Siedlungen mangelt. Auf den nordhessischen Hbhensiedlungen existiert ein Einschlag 

der Kugelamphorenkultur (Schrickel 1969, S. 5511.; Schwellnus 1974). Sonst sind Be- 

ziehungen zur Bernburger Gruppe nicht zu uberschen und seit langem bemerkt (Sprock- 

hoff 1938, S. 63; Fischer 1951, S. 103 1’., Anm. 54; Uenze 1954).

Ein Vcrgleieh der Kulturerscheinungen dieser Zeit in der Hessischen Senke und im 

Elb-Saale-Gebiet lafit sich nach folgenden Gesichtspunkten fiihren: 

1. Keramik

Wenn auch eine Verwandtschaft zwischen Wartberg und Bernburg nicht. zu leugnen ist, 

so besteht, von direkten Ubcrtragungen abgesehen, doch keine Identitat. Der Stil der
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Wartbergkeramik wirkt strong, sparsam, eigenwillig (Schrickel 1966, S. 145). Die Wart- 

berglasse ist in dor Regel eingliedrig, sei es konisch, geschweift, sackformig oder mbrscr- 

artig. Sie iiat plastisehen Dekor, glattc oder gekerbte Leisten und einfache Warzen, die 

an die Henkel anschlicfien. In W alternienburg-Bernburg trilTt man derartige Merkmale 

nur vereinzelt und meist am Westrande des Verbreitungsgebietes. Dagegen fehlen in der 

W7artbergkeramik die symbolischen Zcichen (Niklasson 1925, S. 134 IT.). Der Bandhenkcl 

der Wartbergtasse kann geschweift, kanneliert und sogar gespalten sein (Gensen 1964, 

Taf. 21 und 26). Dagegen ist die Walternienburgtasse mehrgliedrig, die Bernburgtasse 

geblaht, graphische Verzierung wallet bei beiden vor. Wiederum gibt es im Bernburger 

Stil iibertriebene Zapfen und Lappen, die der Wartbergstil in dieser Form nicht kennt. 

Schon N. Niklasson (1925, S. 132 f.) empfand das Auftreten von plastischer Verzierung 

bei schragwandigen Tassen und iiberhaupt im Bernburger Stil als Abweiehung von 

nordischer Art. Dei1 Bernburgstil wirkt manchmal geradezu spielerisch. flier sei daran 

erinnert, daB die Walternienburger Trommeln einen Osenkranz, die Bernburger aber 

cincn W arzenkranz (selten einen Osenkranz) haben (Fischer 1951). Plastische Bereiche- 

rungen gibt es auch in der bbhmischen Rivnac-Kultur, wo die warzenverzierten mittel- 

hcssischcn Mbrsertassen vom Typ Lohra ihre beste Parallele finden (Zapotocky 1961, 

S. 340). Fine Eigentiimlichkeit der mittelmainischcn „Altenberg-Gruppe“ scheint die ge- 

schweifte Tasse mit senkrechten Rippengruppen beiderseits des Bandhenkels zu sein 

(Peschcck 1976, S. 202, Abb. I e). Die Trommeln haben in Hessen nur sporadisch Auf- 

nahme gefunden (Schrickel 1969, S. 52). Gemeinsam sind Wartberg und Bernburg eifor- 

mige VorratsgefaBe, zum Teil mit Schulter, Randlochung, Rauhung des Mittel- und Unter- 

teils sowie Handhaben in Schulterhbhe, die bei Bernburg als Zapfen oder Henkel, bei 

Wartberg als Warzen ausgebildet sind. Man kann diese Topfe von Sachsen, Thiiringen 

(Behrens 1973, S. 108, Abb. 43; Lies 1976) und Hessen (Gensen 1964, Taf. 24—25) 

durch das niiltlere Maingebiet (Pesdieck 1976, Abb. I.) bis Bbhmen (Stocky 1929, Taf. 86 

u. 101) und waiter siidostlich verfolgen. In Thuringer Kollektivgrabern trifft man Salz- 

miinder Kanncn mit Henkelkannelur und Linienbandzier vereint mit Walternienburg- 

tassen und Wartbergformen (Feustel und Ullrich 1965, Taf. 30; Fischer 1968, Abb. 4). 

Ein Westen und Osten verknupfendes Element sind auch die Kragenflaschen (Milden- 

berger 1953, S. 103; Schrickel 1966, S. 60 IT.).

Wahrend nun Walternienburg und Bernburg im Elb-Saale-Gebiet eine Verbindung 

eingehen, setzt sich die Wartbergkeramik scharf gegen die Nordwestdeutsdie Tiefstidr- 

keramik ab; aus dieser Richtung werden nur Importe zugelassen (Knoll 1970). Walternien- 

burg-Bernburger Importe sind bis Siidhannover und vielleicht Ostwestfalen (Niklasson 

1925. S. 112) gelangt mid konnen auch in Hessen auftreten. Der Wartbergstil laBt sich 

nur mit Bernburg vergleichen. Hieraus kann man indirekt schlieBen, daB Bernburg nicht 

von Walternienburg abzuhangen brancht, da Walternienburg cine Variation der Tief- 

stichkeramik ist. Es erschcinen also jm Osten zwei Stile verbunden, an deren getrenntem 

Charakler im Westen kein Zweifel sein kann. W citer nach Westen klingt der W artberg- 

stil aus. Am Westrande der Miltelgebirgsschwelle und im Pariser Becken haben wir den 

ganz anders gearteleu Stil der Seine-Oise-Marne-Kultur (Bailloud 1964, S. 139 IT.).

Eine chronologische Gliederung der Wartbergkeramik wurde schon anhand der Sied- 

lungsfunde von R. Gensen (1964, S. 61) und W. Schrickel (Kruger und Schrickel 1964, 

S. 40 f.) angedeutet. R. Gensen wies darauf hin, daB die gerauhten Topfe des Wartberges 

auf dem Giintersberg fehlen. W. Schrickel verband die Kniekschalen von Inheiden, die
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auch auf dem Giintersberg vorkommen, mit einer altercn Schicht und sprach sie als For

men des Chasseen an. J in Rahmen unseres Bezugssystems kann man sie auch mil Salz

munde oder Walternienburg verbinden. Von Inheiden stammt eine Parallele zur Bern- 

btirger Kultur (Kruger mid Schrickel 1964, Taf. 10,4). W. Schwellnus kommt zu einer 

Zweigliederung (Schwellnus 1974) gemtiB den Formen des Giinlcrsberges und des Wart- 

berges und datiert die letztere Formengruppe auf Grund der Verbindungen mil Bernburg 

und Kugelamphoren in eine jiingere Zeit. Bemerkenswert ist, daB in der Wartberg- 

keramik der Arkadcnrand fehll. der Michelsberg mid Salzmunde charakterisiert. Eine 

anderc Frage ware, ob verschiedene Stilformen, wie fur das AJiltelelbe-Saale-Gebiet an- 

genommen wurde (Fischer 1951), sich auch in Hessen iiberlappen, und ferner, ob etwa 

die Grabkeramik unter besonderen Regeln der Retardation (Knoll 1974, S. 39) steht.

2. Grabkammern

I lessen ist ein Gebiet der Kollektivbestallung in meist versenkten, megalithischen Kam- 

mern vom Typ der Allee couverte (Fischer 1968, S. 3 f.). Die Megalithik der Mittel- 

gebirgszone kommt in Nordhessen mid Westfalen auf den Hohepunkt, die Steinkisten 

sind liinger als im Pariser Becken und auch im Saalegebiet. Nach bisheriger Kenntnis 

sind die Gruppen westlieh des Thiiringer Waldes bis z.um Pariser Becken bin fast aus- 

schlieBlich kollektivbcstattend, wahrend es ostlich davon und auch im Bereich dor Tief- 

stichkeramik nocli Einzelgraber in einiger Zald gibt. In hessischer Sicht crslaunt beson- 

ders der nichtmegalithische Grabbau in Thiiringen (Fischer 1968, S. 4 f.), wo nur die 

Kammer von Gotha als wesllicher Auslaufer der Megalithik in Frage kommt, und im 

Nordharzgebiet. Im iibrigen ist. die Grabarchitektur im Osten mannigfaltiger als im 

Westen, da Einfliisse saxonischer und skandinavischer Megalithik hinzutreten, ohne daB 

die Form dor Allee couverte uberlragen wurde. Die Versenkung der Grabkammern er- 

scheint nur am Weslrandc des Saalegebietes und macht dann oberirdischer Anlage Platz. 

Die graphische Verzierung der Grabwande von Nordhessen an ostwarts (Schrickel 1957, 

S. 64 IT.) kontrastierl mit der Plaslik im Pariser Becken (Bailloud 1964, S. 162 1'.).

In Hessen herrscht ferner die Streckbestattung (Schrickel 1966, S. 20), wie auch im 

Norden, wahrend Ilockerbestallung uberwiegend die Bernburger Gruppc kennzeichnet, 

mid im Walternienburger Bereich (Fischer 1956, S. 98 I’.. 212 f.) sowie auch in der Seine- 

Oise-Marne-Kultur (Bailloud 1964, S. 177) treten beide Formen aid.

Die Megalithgraber der M ittelgebirgsschwelle, des Pariser Beckons und des westlichen 

Saalegebietes haben ohne Zweifel gegeniiber denen der nordlichen Tiefebene einen be

sonderen Charakter (Fischer 1973). Auffallig ist ihr Fehlen am Siidrande der Gebirgs- 

schwclle, in Siidhessen, Franken mid Bohmen, wahrend sich am 1 lochrhcin ein weiterer 

megalilhischer Zweig gebildet hat (Ilten 1970, S. 62 If.). Die Grabformen decken sich aber 

niehl mil den Bcstaltungsformcn und Keramikstilen. Der das normale neolithische Kultur- 

musler (Fischer 1956, S. 248, 252) liter stbrende Faklor konnte in der Megalithik mil 

ihren weitreichenden Verbindungen gesucht warden. Chronologisch beschrankt sich die 

Form der Allee couverte rechts des Rheines nach unserer Auffassung auf die Stufe „C 2“ 

(Fischer 1968, S. 14 f.). Linksrheinisch und im Pariser Becken kdnnen wir mit ihrer Fort- 

dauer in ..I) 1“ rechnen, da hier die Schnurkeramik fehlt und als nachste Belegungsphase 

erst die Glockenbecherkullur in ..D 2" erscheinl. In Mittelschweden ist diese Grabform, 

wie schon immer mit Erstaunen feslgeslelll wurde. in der friihen Bronzezeit, nach mit- 

leleuropaischen Begrilfen, belegt (Forssander 1936, S. 149 IT.).
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Allgemein wird das Pariscr Beckon als Heimat dor Allee couverte angesehen (iMiiller- 

Wille 1965. S. 918), obwohl es im Westen auch nichtmegalithische Kollektivgraber (Bail- 

loud 1964. S. 157 I'.; Fischer 1973. S. 53) gibt. Die Vcrleilung der Kollektivgraber im 

,,hercynischen" Rahmen (Fischer 1973, S. 56, Abb. I) liiBt an ungefahre Gleichzeitigkeit 

denken, mid auch die Keramik der Seine-Oise-Marne-Kultur ist mit der Keramik der 

mitteleuropaischen Horgener Kultur vergleichbar (Itten 1970, S. 55 IT.), woher sich 

ubrigens einige Parallelen zur Wartberg-Gruppe ziehen lassen. Die Annahme einer Her- 

kmd't der franzbsischen Steinkammern aus dem deulschcn Gebiel (De I.aet 1976) stoBt 

aber, was Hessen betrillt, auf die Schwierigkeit, sich eine Ubertragung des Grabbaues 

nahezu einseitig nach Westen in ein im iibrigcn andersartiges Kulturgebiet vorstellen zu 

mussen, wahrend doch in Keramik und Gerrit die cngsten Bezichungen zum Osten be- 

stehcn.

3. Gerate und Schmuck

Das Gerateinventar dor Wartberg-Gruppe und der Walternienburg-Bernburger Kultur ist 

recht ahnlich. Das Beil aus ..Wiedacr Schiefer“ (Toepfer 1957), der Knochenpfeil (Feustel 

1972. S. 48, Abb. 10) und (die Slielspitzo aus Silex (Schrickel 1966, S. 186 IT.; Feustel 

1972, S. 49 f.) sind beiden gemeinsam. Die Beigabe von Raubtiermandibeln und Zahn- 

kclten (Fischer 1968, S. 1011.) in den Grabkammern schlieBt die auBerlich so verschicde- 

nen Kollektivgraber in Hessen mid Thuringen zusammen. Doch wird die Walternien- 

burger Ainazoncnaxt (Sprockhofi 1938. S. I 12) in der Wartberg-Gruppe durch die „Hor- 

gener“ Axt mit rundem oder ovalem Schaftloch (Schrickel 1966, S. 239 IT.) erselzt. Eine 

verzierte Axt vom hannoverschen Typ erscheint als Import in Nordhessen (unveroffent- 

licht). Interessant zu wissen ware, ob die vom Wartberg, Altenberg und Goldberg und im 

iibrigcn aus der Horgener Kultur (Itten 1970. S. 28 IT.) bekannten 11irsehhornfassungen 

fiir Steinbeilklingen im Walternienburg-Bernburger Bereich vorkommen.

4. Siedlungen

Aus Nordhessen sind bisher nur IIbhensiedlungen bekannt, auch mit Palisade, wahrend 

die Grabkammern in einiger Entfernung im niederen Fruchtland oder gar in der Bachaue 

liegen (Schwellnus 1974). Dieses Vcrhiiltnis ist schwer verstandlich, und viclleicht fassen 

wir auf den unwirtlichen Hohen nur einen besonderen Siedlungstyp (Uenze 1956, S. 80; 

Mandera 1973, S. 208 f.). Die verschwemmten Funde von Inheiden legen nahe, daB es 

auch anderc Lagen gab. Aus der Bernburger Gruppe sind Hohensiedlungen neben, sogar 

befestigten, Siedlungen im Flachlande bekannt (Niklasson 1925, S. 113 ff.; Schlette 1964; 

Behrens 1973, S. 104; 1977, S. 10 f.). Der Mangel an Walternienburged Siedlungen 

(Feustel 1972, S. 51) bildet aber ein ernstes Problem. In Hessen ergab die Analyse (Kru

ger und Schrickel 1964, S. 46; Schwellnus 1974), daB die Inventare dor Graber und Sied

lungen iibereinstimmen.

Walternienburg-Bernburg und Wartberg werden durch die Grenzzone des Thiiringer 

Waldes voneinander geschieden. Es sind sozusagen nur Spritzer, die wechselseilig her- 

iibcr und hinuber gehen (Muller 1972). Ahnliche Verbindungen sind auch zwischen 

Thuringen und Bbhmen zu vermuten (Behm-Blancke 1960). Die Kugelamphorenkultur 

spielte dabci wohl einc sclbstandige Rolle, denn wenn sic auch mit der Bernburger Gruppe 

eng verkniipft erscheint, so iiberschreitet sie doch deren Verbreitungsgebiet bei weitem 

(Priebe 1938, S. 1.1.4 IT., Taf. 33). Das Vorkommen von Kugelamphorenscherben auf
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Ilohcnsiedlungen in Hessen, Siiddeutschland, Bblunen und wohl audi Sachsen und Thii- 

ringen vcrbindet den ganzen hier behandelten Kreis in seiner jiingeren Stufe.

Im Ralnnen der Mittelgebirgszone stellen Wartberg und Bernburg nachstverwandte 

Gruppen dar, zwar in verschiedenen Substraten wurzelnd, aber von einem gemeinsamen 

Zeitstil (Maier 1964, S. 79) gepragt, dem auch winter siidlich die Gruppen Altenberg und 

Bivnac angehbren. Diese ganze Zone wild durch Gebirgsziige in einzelne Beckon zerlegt, 

in denen sich jeweils cine individuell gepragte Gruppe eines im ubrigen zusammen- 

hiingenden Kreises entwickelte. Woher die Impulse zu seiner Bildung kamen, das kanu 

nach den Erfahrungen, die wir in anderen Epochen der Vorgeschichte sammeln konnten, 

nni- init Zuruckhaltung bcurteilt werden. Die beiden nbrdlichen Gruppen Bernburg und 

Wartberg sind megalilhisch. mid sicherlich ist die Megalithik kein donaulandisehes Ele

ment. Andererseits hat die Keramik dieses Kreises keinen „nordischen“ Charakter. Der 

Walternienburgstil erscheint eher als cine nordliche Intrusion. Es sind offenbar Einfliisse 

aus verschiedenen Richtungen zusammengekommen und in den einzelnen Gruppen 

selektiv wirksam geworden. In westlicher Sicht wirkt die Walternienburg-Bernburger 

Kultur hunter, offener fiir auswiirtige Anregungen mid ausgcsprochen miichtig. Die Wart- 

berg-Gruppe erscheint demgegeniiber mehr in sich abgeschlossen, teils dem Westen zu- 

gewandt und durch die Enge ihres Siedlungsrauines gepragt, die sogar Unterschicde zwi- 

schen Nord- und Mittelhessen erlaubte. Ebon diese Enge macht es schwierig, in Hessen 

eincn Ausgangspunkt fiir weitreichende Kulturbildungen zu sehen.

Zwei Ausblicke nach Norden erscheinen noth angebracht. Die Hessische Senke setzt 

sich im siidlichen Niedersachsen iin Leinetalgraben fort. Das Gbttinger Becken wurde, 

wohl liber das Eichsfeld, von der Walternienburg-Bernburger Kultur beriihrt, aber bei 

der Nachbarschaft zu Nordhesscn kbnnte man dort auch Einfliisse der Wartberg-Gruppe 

erwarten (Maier 1970, S. 76 f.). Enger ist die Verbindung zu Westfalen. Die westfalischen 

Steinkisten unterscheiden sich von den hessischen durch einteiligen GrundriB und GroBe, 

doch lieBen sich in dem sparlichen Fundgut auch Einfliisse aus Hessen erkennen (Schrickel 

.1966, S. 360 fl.). Die Hohensiedlung von Hoingen, Kr. Soest (Schrickel 1966, S. 362), 

kbnnte man anschlieBen, aber dariiber hinaus sind Siedlungen der Steinkistenerbauer in 

Westfalen bisher ausgeblieben. Importe der Tiefstichkeramik (Schrickel 1966, S. 362 f.) 

spiclen hier verstandlicherweise eine grbBere Rolle. Die Nordausdehnung der Wartberg- 

Gruppe und ihrc Kontakte mil Walternienburg-Bernburg fiber die ostfalische Steinkisten- 

gruppe (Fischer 1973, S. 54) und entlang dem Nordrande der Mittelgebirgsschwelle 

bleiben eine Forschungsaufgabe fiir die Zukunft.
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