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Die Synchronisierung der Spalphase der Trichterbecherkultur in 

Nizina Slaska mil deren Lokalgruppen in Siidwestpolen und den 

angrenzenden Gebieten

Von W lodzimierz W o j c i e c h o w s k i, Wroclaw

Mil Tafel 4 und 3 Abbildungen

Es besteht kein Zweifel dariiber, dab Nizina Slqska von der Bevolkerung der Trichter

becherkultur besiedelt war. Wenn wir die Ansicht C. J. Beckers teilen, die auf deni 

Fund aus einem Brunnen in Wroctaw-Pracze basiert, dab wir dort mit der Anwesenheit 

der altesten Elemente der Trichterbecherkultur zu rechnen haben, die mit der kontinen- 

talen AB-Phase zu verbinden (Becker 1947, S. 210) und in Kujawy etwa 3600 v. u. Z. 

datiert sind (Bakker, Vogel und Wislanski 1969, S. 7 1'.), dann miissen wir mit einer uber 

1000 Jahre wahrenden Besiedlungszeit durch die entsprechende Bevolkerung in Siidwest- 

polen rechnen. So ist cs nicht verwunderlich, dab diese Kultur bzw. einige Elemente 

dieser Kultur sich im Laufe der Zeit iindern, einerseits als Resultat ernes eigenen Ent- 

wicklungsprozesses, andererseits aber auch als Resultat der Einfliisse, die von verschiede- 

nen benachbarten Lokalgruppen der Trichterbecherkultur ausgehen und die am besten 

an der Keramik zu beobachten sind.

Wenn wir von der genauen Analyse der Keramik aus dem Brunnenfund bcziiglich 

ihrer chronologischen Stellung in der Trichterbecherkultur von Nizina Slgska ausgehen, 

scheint es ganz sicher zu sein, dab in der alteren Phase diese Kultur in Siidwestpolen 

einen integrierten Teil eines well verbreiteten Kulturkomplexes (Wiorek-Phase der Ost- 

gruppe) bildete. Die Funde scharf profilierter Gcfiibe (Amphoren, Trichterbecher) z. B. 

aus Nosocice, Woj. Legnica, Milicz, Bielany, Woj. Wroclaw (Seger 1919, S. 27 IT., Abb. 

183, 190), Tyniec n. Sl^zg (Pfiitzenreiter 1931, S. 156 IT.), die mit einer reichen Stempel- 

verzierung in Wiorek-Art bedeckt sind, zeigen deutlich, dab wir es mit einem FundstolT 

zu tun haben, der z. R. mit dem Material aus Wielkopolska idenlisch ist. Es ist nicht aus- 

geschlossen, dab ungefahr in dieser Zeit die ersten Kontakte mit den bohmischen oder 

mitteldeutschen Lokalgruppen der Trichterbecherkultur stattfanden, worauf in Nizina 

Slqska Baalberger GefiiBe hinweisen, wic z. 13. die Amphore aus Mikolajowice, Woj. 

Legnica (Umbreit 1937, Taf. 45 d).

Es gibt dort aber auch ein ganz anderes als das oben bcsprochene Material der Trich

terbecherkultur, das man kaura als cine unmittelbare Fortsetzung der Ostgruppe im 

Sinne der Situation in Wielkopolska sehen kann, wo die Entwicklung von der Wioreki 

bis zur Lubon-Phase und endlich bis zu einer jiingeren Lubon-Phase mit einigen Elemem 

ten der klassischen radialverzierten Keramik fiihrt (z. B. die Funde aus Radziejow Ku- 

jawski: Gabalowna 1959, S. 9 IT.). Ich meine hier das kcramische Material, das als Leit- 

cnsemble auf der Siedlung in Janowek, Woj. Wroclaw (Wojciechowski 1973), gewonnen
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laf. 4. Janowck, Woj. Wroclaw. Sclicrben mil senkrechtem Zickzackmuster (1); Sclierben mit 

\ erzierung durch dreiteilige Fleck tschnur (2); Gniechowice, Woj. Wroclaw. Tricliterschale (3)
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wurde (Taf. 4), das aber auch von anderen Fundstellen (wahrscheinlich auch Strachow 

in dor Gegend von Niemcza: Kulczycka-Leciejewiczowa 1976) bekannt ist. Das ganzc 

Material von Janowek entspridit in alien Einzclheiten der Keramik, die mit einer Abart 

der Siidgruppe zu verbinden ist und die als ein representatives Ensemble in Pietrowice 

Wielkie, Woj. Katowice, entdeckt wurde (Bukowska-Gedigowa 1975). Das Material von 

Janowek entspridit der jiingeren Phase dieser Abart, die von J. Bukowska-Gedigowa 

(1975, S. 128—138) letztens eingehend beschrieben wurde. Die Ahnlichkeiten zwischen 

der Keramik aus Nizina Slqska (hauptsachlich von der Siedlung in Janowek) und der 

letztgenannten Keramik beslehen nicht nur in solehen Formen, die wir genctisdi mit der 

Trichterbecherkultur verbinden (trichterformige Schalen, Kragenflaschen, Amphoren, 

groBe VorratsgefiiBe mit gekerbter Randleiste), sondern hauptsachlich in Elementen, die 

wir eindeutig mit der Friihstufe der radialverzierten Keramik (Boleraz-Stufe) verkniipfen 

kbnnen. Auf dieser Siedlung wurde keramisches Material entdeckt, das mit senkrediten 

Zickzackmustern verziert ist und einerseits fiir die Boleraz-Stufe (Nemejcova-Paviikova 

1964, Taf. II, 13, VI, 1, XV, 17), andererseits aber auch fiir die jiingere Phase der Trichter

becherkultur im siidlichen Slijsk (Bukowska-Gedigowa 1975, Abb. 13 g, 14 m) ein typi- 

sches Muster1 darstellt (Taf. 4, 1).

Fiir die Funde aus Janowek ist weiterhin charakteristisch die Vermischung von Bo- 

leraz-Keramik mit Schcrben der entwickelten Luboh-Art, wo man zur Verzierung die 

dreiteilige Flechtschnur benutzte (Taf. 4, 2). Das Zusammentreffen der Bolerazer und der 

Lubonier Keramik in Objekten, in welchen die Hauptmasse der Keramik typische eigene 

Merkmale tragt, bildet eine Grundlage fiir folgende Schliisse. Der erste betrifft die Datie- 

rung, und man darf sagen, daB das besprochene Material fiir eine Spatphase der Trichter

becherkultur typisch ist, die man mit der Jevisovice-C 1-Schicht, der entwickelten Strife 

dor Lubon-Phase und der Spatphase der fiir Slijsk typischen Abart der Siidgruppe paral- 

lelisieren kann, obwohl es wahrscheinlich nicht das jiingste Material in Nizina Slqsk ist. 

Zweitens erreichten Siidwestpolen in der Spatphase der Trichterbecherkultur zwei kriiftige 

EinfluBstromungen, die von zwei verschiedenen Lokalgruppen dieser Kultur ausgingen: 

aus der Ostgruppe, in deren entwickeltem Luboh-Stadium, und aus der in Miihren und 

Slijsk verbreiteten Gruppe.

Wir haben aber auch einige Argumente fiir die Meinung, daB die Trichterbecherkultur 

in der Spatphase in Siidwestpolen auch Einfliissen von Lokalgruppen dieser Kultur aufier- 

halb des heutigen Polen unterlag. In einer Siedlungsgrube in der Ortschaft Gnieehowice, 

Woj. Wroclaw1, entdeckte man als ein begleitendes Element fiir das keramische Material 

mil heimischem Geprage eine weitmiindige Trichterschale, die mit hiingenden, mit Ein- 

stichen gefiillten Dreiecken verziert ist (Taf. 4, 3). GefiiBe mit diesem Ornament sind ein

deutig charakteristisch fiir die Salzmiinder Gruppe der Trichterbecherkultur in Bohmen 

und im Mittelelbe-Saale-Raum (Zapotocky 1958; Driehaus und Pleslovii 1961; PreuB 

1966, Taf. 57,2). Es ist nicht ausgescblossen, daB von Bohmen diese Einfliisse fiber die 

Klodzko-Pforle nach Nizina Slqska gekommen sind. Das Erscheinen der Salzmiinder Ein- 

fliisse beobachten wir in Siidpolen nicht nur ini LoBgebiet von Nizina Slqska. Mil typi

schen Salzmiinder Verzierungsarten, z. B. dem mit Einstichen gefiillten Malteser-Kreuz, 

haben wir auch in Slqsk zu tun, u. a. auf der Siedlung in Pietrowice Wielkie, Woj. Kato

wice (Bukowska-Gedigowa 1975, Abb. 17 a, 18 i, n). Dort hat man die in Salzmiinder

1 Unpubliziertes Material aus einer Grabung von mgr J. Romanow.
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Art verzierten Gefafie in einigen Gruben zusammen mit der Boleraz-Keramik gefunden, 

und aus diesem Grund durfen wir die Salzmiinder Elemente in Nizina Slqska ungefahr 

gleichzeitig mit dem in Janowek gewonnenen Inventar datieren. Es ware dann das dritte 

Element, das zusammen mit den Bolerazer und Lubonier Elementen das Spatstadium 

der Trichterbecherkultur in Nizina Alaska beeinfluBte.2

Immer aktuell ist in diesem Gebiet das Problem des Untergahgs der Trichterbccher- 

kullur als eines selbstandigen Kulturkomplexes. Bis hcitte sind wir auch nieht ganz 

sicher, ob wir iiberhaupt Fundstellen besitzen, die fiir das Endstadium dieser Kultur re- 

prasentativ sind. Tn Slask verbinden die Forscher den Untergang der Trichterbecherkultur 

mit der Entwicklung der radialverzierten Keramik. In Nizina Slqska aber besitzt man, 

von den obcn erwiihnten Boleraz-Elementen abgesehen, keine Spuren der entwickelten 

Radialkeramik. Es gibt aber elwas schr Interessantes, das auf einer Siedlung der Trichter

becherkultur in Tomice, Woj. Wroclaw (Romanow, Wachowski und Miszkiewicz 1973, 

Abb. 45 a), gefunden wurde. Die Siedlung liegt ungefahr einen kin nordwestlich von der 

Siedlung in Janowek entfernt. Aus den Gruben, die dort entdeckt wurden, gab es keine 

Scherben von Bolerazer oder Lubonier Art, das ganze keramische Trichterbechermaterial 

ist typologisch jung (etwa wie das Material aus dem benachbarten Janowek), und in 

diesem keramischen Kohtext cntdeckte man groBe Fragmente einer Amphore mit tridhter- 

formigem 1 lais und waagerechten Osen auf dem Bauchumbruch, die auf dem erhaltenen 

Fragment vom Obcrteil des Bauches mit einem freistehenden, senkrecht gcritzten Tannen- 

zweigmuster verziert ist (Abb. 1). Auf anderen Fundstellen der Trichterbecherkultur in 

Nizina Slqska gab es keine Fragmente von Tongefafien, die in dieser Art verziert sind. 

Das freistehende senkrechte Tanncnzwcigmuster ist aber schr gut aus der Schnurkeramik- 

Kultur (Millelphase) bekannt. Fiir diese Verzierung gibt es Entsprechungen in Malo- 

polska, Bohmen und Thiiringen. Fine schnurkeramische Amphore mil Tannenzweig

muster, die der zweiten Phase der Schnurkeramik-Kultur in Bohmen nach M. Buchval- 

dek, aber auch der zweiten Phase dieser Kultur in Malopolska nach J. Machnik cntspricht, 

haben wir auch aus einem Grabfund von Kaszowo, Woj. Wroclaw (Nowothnig 1937). 

Im Lichte der Forschungen von J. Machnik liber die Schnurkeramik-Kultur von Malo

polska und wegen der Tatsachc, daB im Keramikinventar des iilteren Abschnittes der 

zweiten Phase einige Formen in typologischen Einzelheiten deullieh an GefiiBc der splilen 

Trichterbecherkultur ankniipfen (z. B. aus den Grabern 1 und VI in Ksiijznice Wielkie, 

Woj. Krakow; Machnik 1964), kbnnte in verschiedenen Teilen des siidpolnischen Ge- 

bietes einschlieBlich von Nizina Slqska die Trichterbecherkultur bis in die Zeit angedauert 

haben, als Trager der Schnurkeramik-Kultur in der Entwicklung ihrer Keramik die 

zweite Phase erreichten. Vielleicht haben wir es in Tomice mit einer Siedlung zu tun, 

die in die Endphase dor Trichterbecherkultur gehort, wo es schon einige klare Einfliisse 

der Schnurkeramik gibt.

Zusammenfassend kommen wir zu folgendem SchluB: In der Spatphase wurde die 

Trichterbecherkultur in Nizina Slqska so griindlich modifiziert, daB ihre weitcre Identi- 

fikalion mil der in dor Ostgruppe herrschenden Evolutionslinie nieht mehr moglich ist. 

Dieser ProzeB wurde von Einfliissen verursacht, die mil unterschiedlicher Starke von

2 Aus den bis heute bekannten Siedlungcn bzw. Grabern der Spatphase der Trichterbecher

kultur in Nizina Slqska gibt es aber keine Spuren von Einfliissen, die von der Waltemien- 

burger Gruppe herriihren kbnnten. Es ist nieht ausgeschlosscn, daB das im Neolithikum un- 

besiedelte westliche Nizina Slqska in dieser Zeit cine kulturellc Grenzzone bildete.
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Abb. 1. Tomice, Woj. Wroclaw. Funde aus Sicdlung der Trichterbecherkultur

drci gleichzeitigen Regionalgruppen der Trichterbecherkultur ausgingen (Abb. 2). Aus 

dem mahrisch-polnischen Gebiet kamen Elemente der alteren Radialkeramik, aus dem 

Gebiet von Kujawy und Wielkopolska einige Keramikformen und Verzierungsarten vom 

Lubon-Typus und wahrscheinlich aus dem bohmischen Gebiet Elemente der typischen 

Salzmiinder Verzierung. Es ist nicht ausgeschlossen, daB der Untergang der Trichter

becherkultur in Nizina Slqska mit der Schnurkeramik-Kultur zu verbinden ist, die hier 

im Laufe eines kurzen Zeitabschnittes cine fiihrende Rolle gewann (Abb. 3).



126 Wojciechowski, Wiodzimierz

Abb. 2. Einfliisse auf die Trichterbecherkultur von Slqsk



Trichlerbedierkultur in Nizina Slqska 127

Abb. 3. Schema der kulturellen Enlwiddung im Horizont der Trichlerbedierkultur des Zen-

tralen Mitteleuropa
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