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Als Grundlage fiir groBriiumige Ubersichtswerke der Neolithforsdiung gellen nun schon 

seit liingerer Zeit, wenn wir von kleinercn Fundvorlagen und theoretischen Studien ab- 

schen, Monographien fiber neolithische Kulturgruppcn in einem abgeschlossenen Raum 

(sie enthalten in der Regel einen auswertenden Teil entsprechend dem jeweiligen Kennt- 

nisstand und einen Katalogteil), Fundkataloge und ein- oder mehrbiindige Vorlagen von 

Ausgrabungsergebnissen auf einem Siedlungs- oder Bestattungsplatz bzw. in einer Sied- 

lungslandschaft. Von einer vergleichenden Wertung dieser drci Gattungen sollte man Ab- 

stand nehmen. Gleichwohl ist es mbglich, cine Reihung vorzunehmen, aus der sich die 

Aufgabenstellung fiir die nachste Arbeitsstufe ergibt. Dabci bieten sicherlich Fundkataloge 

und Monographien fiber neolithische Kulturgruppen die Grundlage fiir subtile Ausgra- 

bungen, durch die unser Wiss^n fiber die sozialbkonomischen Verhaltnisse in neolithischer 

Zeit wesentlich erweitert werden.

Wahrend jcdoch dem Bearbeiter der seit Jahrzehnten in Depots lagernden Fund- 

bestande Grenzen gesctzt sind (er mufi das vorliegende Material als reprasentativ ansehen; 

er wird gezwungen, die nach inzwischen veralteten oder iiberholten Vorstellungen bzw. 

Methoden zusammengetragenen Funde haufig nach ihrer Quantitat und nicht nach ihrer 

moglichen qualitativen Aussage in seiner Arbeit zu gruppieren und auszuwerten), kann 

der seine Grabungsbefunde und -funde publizierende Archaologe seinen wissenschaftlichen 

Aktionsradius selbst bestimmen. Als methodisch geradezu typisch fiir dieses Vorgehen 

kann der vorliegende Band angesehen werden, in dem die vor dem 2. Weltkrieg und 

1969/70 ausgegrabenen Teile einer Siedlung der Rossener Kultur beschrieben werden.

GemaB der Zielstellung hat der Autor die Siedlungsspuren (S. 9—31) in den Mittel- 

punkt seiner Betrachtung geriickt, wahrend die Funde (S. 32—51) ihrer tatsachlichen 

Bedeutung entsprechend einen 1” herblick fiber das Behiiltnissystem der Siedlung mid die 

verwendeten Produktionsinstrumente vermitteln sollen und gleichzeitig zur Deutung und 

Datierung der Siedlungsspuren herangezogen werden.

So sind nicht nur tiuBerlieb die Siedlungsbefunde zu den Funden in das richlige Ver- 

haltnis geriickt worden.

Die Fundstelle Deiringsen/Ruploh gehort zu einer Reihe weiterer Siedlungsplatze 

der Hellwegborden, insbesondere im weiteren Stadtgebiet von Bochum, deren Ausgrabun- 

gen wesentliche Erkenntnisse fiber die Anlage von Siedlungen, Erdwerken und Hausern 

der Rossener Kultur erbracht haben. Bei Autobahnbauarbeiten koninten in der Nahe des 

1934 ausgegrabenen Hausgrundrisses in elwa sechsmonatigen Grabungseinsatzen in den 

Jahren 1969 und 1970 etwa 5 000 m2 systematisch untersucht und ungefahr 25 000 m2 

kontrolliert werden. Dabei warden zwei weitere Trapezhiiuser mit durchlaufenden Wand

graben sowic ein trapezfbrmiges Pfostenhaus freigelegt. Leider konnte jedoch nicht der 

gesamte Siedlungsbereich ausgegraben werden, so daB fiber GrbBe und Form der Sied

lung vorliiulig noch koine Aussagen gemacht werden kbnnen.

Ungiinstig fiir die Ausgrabungsarbeiten wirkte sich ein in postneolithischer Zeit slall- 

gefundener Bodenabtrag von etwa 40 bis 65 cm insofern aus, als nur die unteren Teile 

dci' einzelnen Verfarbungen freigelegt werden konnten (siehc den Beilrag von .1. Schalich, 

S. 5-8).
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Die untersuehten Hauser gehdren deni Typ mil langgestreckt-trapezformigem Grund- 

jiB an, sie sind WNW—OSO (3 x) und W—0 (lx) ausgerichtet, wobei die Sehmalseite 

immer im Nordwesten bzw. Westen liegt und der Eingang ini Siidosten bzw. ini Osten 

zu suclien ist. Abgesehen von dor Form der Bauten und der Kombination von Wandgra

ben und AuBenpfosten zeigt die Lage dor Seitenpfettentrager, die naher an die Aufien- 

wande riicken, cinen wesenllichen Unterscliicd zuni bandkeramischen Ilans mid cine Wei- 

tcrentwicklung dieses Typs, entslehen doch durch die Konstruktionsneuerung groBere In- 

nenraume. Dazu tragen nicht zuletzt aueh groBere Abstiinde zwischen den einzelnen Drei- 

pfostenjochen ini Inneren der Hauser bei.

Es sind jedodi nicht allein die groBen Hausgrundrisse, die unser Wissen fiber die 

Siedlungsweise der Trager der Rossener Kultur erweitern. Hier sind aueh Pfostenspuren 

von Nebengebauden dieser GroBbauten zu nennen. So befand sicli in der Mitte der siid- 

lielien Langswand von Ilans II ,1969/70 ein 0,50 m breiter Nebeneingang, der durch 

cinen rediteckigen Gang mit einem kleinen, ovalen Bau von etwa 3 x 4 m GroBe verbun- 

den war. Leider konnten weitere Pfostcnstellungen nielil hinreichend gedeutet werden.

Mit Recht unterzieht dor Verfasser die Groben ciner naheren Betrachtung, stehen sie 

dodi in einem engen Verhaltnis zu den Hausern, durch die diese Gruben in vielen Fallen 

nur gedeutet werden konnen. Die Betrachtung der Fundobjekte, Vorlagen von Studien 

bzw. Gutachten uber die Untersuchung der Dreschriickstande im gebrannten Lehm, fiber 

die wenigen Ticrknochen sowie die Vorlage von drei Radiokarbondaten (abgesehen von 

einem Datum liegen die Werte bei 3870 + 120 BC und 3940 + 75 BC), runden das Bild 

einer ergebnisreichen Tciluntersuchung ciner Rossener Siedlung ah, zeigen aber aueh das 

Bestrcben des Verfasscrs, alle nur auswertbaren Quellen durch die Mitarbeit von Natur- 

wissenschaftlern zum Reden zu bringen.

Auf Grund des datierbaren Kerani ikmaterials wild die Siedlung Deiringsen/Ruploh 

einem jfingeren Abschnitt der Rossener Kultur zugeordnet, und zwar der ..Rhein-Main- 

Gruppe" oder — wie sie aueh genannt wird —- der „Gruppe Neuenheim-Nierstein".

K. Gunther kann nachweisen, daB insgesamt fur das nordwestdeutsche Vcrbreitungs- 

gebiet der Rossener Kultur cine Erweilerung des Siedlungsareales gegenfiber der Band- 

keramik zu beobachten ist und sieht die Ursachcn ..im Ubergang zu einer niehr extensiven 

Wirtschaflsweise (mit starkeretn Anted der Viehhaltung und einem Bedarf an grofieren 

Wirtschaftsflachen)“ (S. 57).

Leider lassen sich keine exakten Angaben fiber die GroBe der Siedlung, die Zahl der 

gleichzeitig existierenden Hauser, fiber eine Einfriedung u. a. m. machen. Es ware zu be- 

griil.’icn. wenn die bisher noch nielil untersuehten Siedlungsfliichen ausgegraben werden 

konnten, uni dadurch fiber die Rossener Siedlung im besonderen besser informiert zu 

scin. Trotzdem kann man deni Verfasser zustimmen, wenn er feststellt, daB die Grabungs- 

ergebnisse das im nordwcstliehen Verbreilungsgebiet der Rossener Kultur gewonnene Bild 

erganzen und erweitern. Jlinzufiigen darf man wold mit Recht, daB unsere Kenntnisse 

fiber die Rossener Kultur allgemein wesentlich erweitert wurden.

Einige wenige kritische Bemerkungen des Rezensenten sollen den besonderen Wert 

der vorliegenden Arbeit nicht beeintrachtigen. Das Bemiihen des Verfassers ist zu loben, 

allo nur moglichen Wege cinzuschlagen, inn die vorliegenden 1 linterlassenscliaftcn aus- 

zuwerlen. Das belrilft etwa die Uberlegung, daB Konzentrationen gebrannten Lehins aid' 

die T.age von Backofen bzw. Fcnerstellen hinweisen konnten. Hier sollte jeder Ausgriiber 

vorsichtig zu Werke gehen. Die Verteilung der gebrannten Lehmreste in den Hausern
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von Deiringsen/Ruploh schcint derm auch zu zeigen, daB die gebrannten Lehmreste wold 

elicr mil den Hauskonstruktionen in Verbindung zn bringeii sind.

An anderer Stelle erwartet man nach der eingehenden Beschreibung der Grubenfor- 

men einen Dcutungsversucb des Autors mil Angabc, fiir welchen Zwcck die einzelnen 

Gruben verwendet worden sind bzw. sein konnten.

Aid' Grund ihrer anthropomorphen Darstcllungen verdienen zwei verzierte Vorrats- 

gefiiBe mil einem Fassungsvermogen von 17 und 70 Litern besonders hervorgehoben zu 

werden. Wahrend der Rezensent die Ansicht des Verfassers untersliilzt. daB anthropo- 

morphe Motive in der GroBgartacher und in der Rossener Gruppe aid' die Stichband- 

keramik zuriickzufiihren sein diirften, kann die folgende Auffassung des Verfassers nicht 

unwidersprochen bleiben. Danach wurden die anthropomorphen Motive im Laufe der 

Entwicklung zu einem Bestandteil des GefiiBornaments, und man war sich moglicher- 

weise der Bedeutung dieser Symbole nicht mehr bewuBt. Auf der anderen Seite ist der 

Verfasser der Meinung, daB freistehende M-Zeichcn und das Sonnenmotiv als Fruchtbar- 

kcilssymbol im weitesten Sinne noch bekannt waren. Ilier widerspricht sich K. Gunther. 

Der Rezensent vertritt die Meinung, daB die deutlicher lesbaren anthropomorphen Sym

bole ebenso noch bekannt gewesen sein diirften wic das M- und das Sonnenzeichen. 

Sicherlich ist die Verzierung der GefiiBe nicht nur als profane Dekoration zu sehen, son- 

dern vielmehr auch als Ansammlung symbolischer Zeichen, deren Bedeutung uns in den 

sei tens ten Fallen bekannt ist.

In diesem Zusammenhang soil noch auf die Sonnenzeichen hingewiesen werden, die 

der Autor zwar als Fruchtbarkeitssymbole im weitesten Sinne anspricht, auf die er jedoch 

leider nicht naher eingeht. Sicherlich interessiert den Leser die Herkunft dieser Zeichen, 

die den Stichbandkeramikern nicht bekannt waren. Idler hatte man sich einen Exkurs zur 

Deutung dieser Zeichen gewiinscht.

An anderer Stelle setzt K. Gunther die Gaterslebener Gruppe im Saalegebict mil der 

spaten Gruppe Bischheim in zeitlichen Konnex. Damit schlieBt er sich Archiiologen der 

BRI) an, die sich zur Stellung auch der Gaterslebener Gruppe geauBert haben und ein 

Nacheinander von Rossener und Gaterslebener Gruppe im Saalegebict befiirworten.

Der Rezensent konnte an anderer Stelle nachweisen, daB die Gaterslebener Gruppe 

im Saalegebict zeitlich dor unbemalten Spatlengyelkeramik in Bohmen entspricht, die 

M. Zapotocka zu ihrer Slide V der Slichbandkeramik zusammengefafit hat. Zwischen 

beiden Gruppen liegt m. E. kein groBer zeitlicher Unterschied, beidc schlicBcn unmittel- 

bar an die jiingste Slichbandkeramik in Bohmen mid im Saalegebict an. beide entstehen 

in Gebieten, die nicht zum Siedlungsgebiet der Mahrischen Bcmalten Keramik gehoren, 

in denen aber unler dem EinlluB dieses Lengyelkomplexes auf die jiingste Stichband- 

keramik cine fiir diese Gebiete typische Spiitlengyelfazies entsteht. Dazu kommt, daB 

Friihformen der Gaterslebener Gruppe boreits im Fundzusammenhang mit jiingster Stich- 

bandkeramik nachgcwiesen sind. Aus diesem Grunde vertritt der Rezensent die Ansicht, 

daB die Gaterslebener und die Rossener Gruppe im Saalegebict weitgehend gleichzeitig 

anzusetzen sind.

Ungeachlet dieser Bemerkungen kann dem Verfasser bescheinigt werden, eine fun- 

dierte Bearbeitung eincr Rossener Teilsiedlung unler Einbeziehung dor Naturwissenschaf- 

ten vorgelegt zu haben. Er hat sich bemiiht, die freigelegten Verfarbungen und die aus- 

gegrabenen llinterlassenschaften der Rossener Siedler klar anzuspreehen und zu definie-

ren.
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Der Tafelteil enthalt sehr gute Zeichnungen uncl Fotografien. Nicht zuletzt ist dem 

Aulor aueh fur die gelungenen Ubersichtsplane mit den Hausgrundrissen zu danken.

Die vorliegende Arbeit stellt eineu bedeutenden Meilenstein in der Erforschung der 

Sicdlungsweise der Rossener Kultur dar.

Halle (Saale) Dieter Kaufmann




