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Tin Jahre 1930, in den Anfangen meiner Beschaftigung mit der Trichterbecherkultur, habe 

ich innerhalb dcren Ostgruppe zwei Entwicklungsslufcn ausgesondert, einc altere, die 

Wioreker Stole, und eine jiingere, die Lubonier Stufe, nach den eponymen Fundorten 

Wiorek und Lubon bei Poznan (Jazdzewski 1931). Diese zeitliche Einstufung war da- 

mals nor auf typologischen Erwagungen und auf Beziehungen zu anderen Kulturen oder 

Kullurgruppen gegriindet, denn es gab zu jener Zeil, weder stratigraphische Bcfunde noth 

C14-Daten. Dieser Zustand dauerte etliche Jahre. Erst in der Nachkriegszeit, besonders 

wahrend der letzten 15 Jahre, wurden in der zeitlichen Einstufung und in der raumlichen 

Einteilung der Trichterbecherkultur (lurch Verlreter der mittleren und dor jiingeren Gene

ration der Urgeschichtsforscher aus verschiedenen mitteleuropiiischen Landern bedeutende 

Fortschritte erzielt. Einige stratigraphische Beobachtungen und Radio-Carbon-Datierun- 

geii haben es ermoglicht, die Zahl dor Stolen zu vermehren. Ebenso isl es gelungen, die 

Anzahl der Lokalgruppen der Trichterbecherkultur bedeutend zu vergroBern.

Niehl immer aber kann man die Bemiihungen uin eine standig sich verfeinerndc Sy- 

stemalik dieser Kullur als gelungen betrachten. So wurde zuin Beispiel vor wenigen Jah- 

ren die These aulgestellt, daB die zeilliche Ablolge der beiden genannten Stulen der Trich

terbecherkultur angeblich umzukehren, also die Lubonier Stufe die altere, die Wioreker 

aber die jiingere gewesen sei (Kowalczyk 1970). Wohl hat diese These in spaleren pol- 

nischen und auBcrpolnischen Publikationen keinen besonderen Anklang gelunden, doch 

finde ich es angebracht, gerade hier einige kurze Bemerkungen zu machen, die meiner 

Ansicht nach geeignet sein konnten,, eventiuelle MiBverstandnisse aus dem Wege zu 

riiumen.

Nach den bisherigen Radio-Carbon-Daticrungen zu urteilen, ist die gesamte Dauer 

der Trichterbecherkultur von ihren friihesten Anfangen bis zu ihren spatesten Entwick- 

hingsstadicn auf etwa 1500 Jahre zu veranschlagen. Am Anl'ang stehen hier die Sied- 

lungsspurcn aus der A-B-Stufe Beckers unterhalb des kujawischen Grabes Nr. 8 in 

Sarnowo bei Wloclawek (C14-Datum GrN—5035: 5570 + 60 BP beziehungsweise 

3620 + 60 BC), am Ende aber die SchluBstadien der Trichterbecherkultur in den Nieder- 

landen (Spat-Havelte) sowie im Norden der BRI), der DDR und iin Norden der VR Polen, 

die nach der konventionellen Ci4-Datierung aid' die Zeil zwischen 2150—2100 v. u. Z. 

entfallen. Die breiteste Zeilspanne nimmt nach diesen Messungen die Widrek-Stufe I'iir 

sich in Anspruch, namlich die Zeil zwischen etwa 3200 bis elwa 2750/2650 v. u. Z., wah-
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rend die friiheren und spateren Slufen kiirzer dauern. Dock auch sie umfassen einige 

Jahrhunderte. Es ist auch durchaus verstandlich, daB Ubergangsstadieri von einer zur an- 

deren Stufe eine ziemlich betrachtliche Lange aufweisen, die mehr als ein Jahrhundert be- 

tragt. So nimmt es nicht wunder, daB zum Beispiel zwischen zwei Fundstellen aus der 

Ubergangszeit zwischen der Wioreker und der Lubonier Stufe, namlich in Zarebowo, 

Fundstelle 1, (GrN—5044: etwa 2675 + 40 BC) und in Radziejow, Fundstelle 1, 

(GrN—5045: etwa 2760 + 40 BC), beide bei Aleksandrow Kujawski, ein Zeitabstand von 

etwa 85 Jahren besteht. J. A. Bakker, J. C. Vogel und T. Wislariski (1969, S. 9—11) haben 

die erste von den genannten Fundstellen an einer Stelle ihrer Arbeit in die spate Wioreker 

Stufe, die zweite aber in die friihe Lubonier Stufe datiert, wahrend dieselben Verfasser 

am SchluB ihrer Arbeit beide Fundstellen — meiner Ansicht nach folgerichtiger — als zur 

Wiorek-Lubori-Ubergangszeit („Wi6rek-Lubon transition") zugehorig bezeichnet haben 

(Bakker, Vogel und Wislariski 1969). Die rein buchstabliche Deutung dieses Sachverhalts 

durch J. Kowalczyk (1970, S. ,/165) hat denn auch zur schon eingangs erwahnten Um- 

kehrung der Reihenfolge der Wioreker und der Lubonier Stufe gefiihrt. Es sei nodi ver- 

merkt, daB in gewissen Landesteilen, wo die Kulturentwicklung nicht so Bott vor sich 

gegangen war, wie zum Beispiel im mittleren Pomorze, mil einem weit langeren Uberleben 

der alien Wioreker Stilelemente ncben den neuen des Lubonier Slils zu rechnen ist (Jan- 

kowska 1974, S. 12).

Man muB aber zugeben, daB die Anzahl der bislang C14-datierten Fundstellen der 

Lubonier Stufe noch sehr unzureichend ist. So miissen wir Umschau nach Beziehungen 

der Lubonier Gruppe und Stufe der Trichlerbecherkultur zu anderen zeitgleichen Kultur- 

gruppen halten.

Die deutlichsten Verbindungen sind zwischen der Lubonier Gruppe und der alteren 

Phase der Kugelamphorenkullur zu beobachten. Nach den konventionellen C^-Daten zu 

urteilen, miiBte das zwischen etwa 2700 und 2500 v. u. Z. stattgefunden haben. Diese 

Beziehungen waren besonders eng, was auch nicht verwunderlich ist, wenn man in Be- 

tracht zieht, daB die Lubonier Gruppe gerade im Zentrum des Verbreitungsgebietes der 

Kugelamphorenkultur liegt und daB die Hauptkomponente der letzteren gerade die 

Triehterbecherkultur ist. Elliche Jahrhunderte lang haben aid' demselben Gebiet Vertreter 

der einen und der anderen Kultur nebeneinander gelebt. Es ist heute schwierig festzu- 

stellen, auf welcher Seite das Uberwiegen des Gebens vor dem Nehmen gelegen hat.

Nicht weit dahinter lagcn die Einfliisse der friihen Entwicklungsstufe der schnur- 

keramischen Kultur, die man auf Grund der konventionellen Radio-Carbon-Datierungen 

ungefahr in die Zeit um 2500 v. u. Z. und etwas spater setzen konnte.

Vereinzelte Einwirkungen von Stilelementen der Badener Kultur auf die Ornamentik 

der Keramik der Lubonier Gruppe, die sich sogar weit im Norden, in Kujawy, bemerk- 

bar inachen, lassen sich an Hand ahnlicher Daten ebenfalls in die Zeit um 2500 v. u. Z. 

datieren.

Zusammenfassend konnte man also die Lebensdauer der Lubonier Gruppe nach den 

hier angefiihrten Datierungen in die Zeit zwischen etwa 2750 und 2250 v. u. Z. setzen.

Es ist interessant festzustellen, daB die Vertreter der Lubonier Gruppe keinen nennens- 

werten EinfluB auf die unmittelbar benacbbarten, westlich von ihr gelegenen verwandten 

Kulturgruppen, namlich auf die Salzmiinder Kultur und auf die Walternienburg-Bern- 

burger Kultur im Mittelelbe-Saale-Gebiet, ausgeiibt haben, und auch vice versa. Es scheint, 

daB alle diese Gruppen zu dieser Zeit ein „Eigenbrotler-Dasein“ gefiihrt haben.
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