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Von W o I f g a n g I* a p c , Freiburg ini Breisgau

Mil 14 Abbildungen

Derzeit sind 123 schnurkeramische (V'-Daten so genau bckannl. dab sie fur cine statisti- 

selie Auswerlung verwendet werden konnen. Hire Zahl reduziert sieli aid’ 114 hier he- 

nutzte, da die sellwedisch-norwegische Bootaxtkullur nichl behandelt wild mid drei Daten 

aus Holland sowie eine aus dem Mitlelelbe-Saale-Gebiet als Streuwerte ausgeschieden 

warden niiissen. Gegeniiber der letzten Zusammenstellung (Pape 1979) liaben einigc 

schnurkeramische Gruppen ihr Datenaulkommcn erlieblich vergroBerl. andere warden 

erslmals dalierl.1 Daher soil jetzl neben einer erneulen Untersuehung der iiuBeren Chro

nologic aucli der Versuch miternommen warden, die innere Gliedermig der ausreichend 

datierlen Gruppen ini Spiegel der CWMessungen wiederzulinden.

Die bier gewiildte Darstellungsweise (Jagutlis-Emden 1977: Pape 1979) dient allein 

der Betrachtung der relaliven Chronologic, da fiir bragen der absoluten Chronologic cine 

verbindliche Losung der ini Augenblick noch strittigen Probleme der Kalibration abge- 

wartel warden soil. So warden hier zwar Datenblocke in Form von 11islogranimen mil 

absoluten Zahlen als Werl B.C. beschrieben. Da die Nolwendigkcit der Kalibration jedoch 

nieht mehr bezweifelt werden kann mid nur noch die Form der zu benutzenden Kali- 

brationskurve slrittig isl, dienen alle Zahlenangaben nur dem besseren Verstiindnis mid 

sollen allein die relativchronologische Position bezeichnen. Fine Einigung aid' eine ver

bindliche, allgemein akzeplierle Form der Kalibration ist in absehbarer Zeil zu crwarten, 

daher erschcint der Versuch einer Umrechnung der Daten in Kalenderjahre nach einer 

der noch deullich divergierenden Kurven zum jetzigen Zeitpunkl verfriiht.2

Die hier verwendeten 114 Datierungen bilden keine representative Stichprobe der

1 Fiir vielfaltigc llilfen und Auskiinfte mid fiir die Uberlassung unpublizierter Daten mid 

Funde danke ich C. .1. Becker, II. Behrens, P. Breunig, .1. Deichmuller, S. Nielsen, P. Noe, 

W. Matthias. P. J. B. Modderman, If. Bostholni, E. Schroter, P. Secberg, S. Thorsen. J. Veliev, 

L. Wamser sowie dem Gemeentemuseum Arnhem mid dem Stiftmuseum Viborg.

2 Die Form der Kalibrationskurve wird noch reclit konlrovers diskutiert; allerdings scheint sich 

die Suess-Kurve mil ihren ..wriggles" als verbindliche Losung abzuzeichnen. Zur und’angreichen 

Diskussion vgl. zuletzt de Jong u. a. 1979; Suess 1978; Pearson u. a. 1977; Beer u. a. 1976; 

Watkins 1975 sowie die einzelnen Beitriige von J. C. Freundlich, E. Hollstein, W. G. Monk, 

II. Schwabedissen, H. Suess und B. Becker in Frenzel 1977. Audi die zur Kalibration oder zur 

absoluten l ixiermig einer ..Heating chronology" vorgenommenen C^'-Messungcn konnen miler 

bestimmlen Umstanden zur direkten Datierung ihres archaologischen Kontextes herangezogen 

werden. Da jedoch viele dieser Dendrodaten nur kalibriert mid zudem oft ohne Angabe der 

gewiihlten Kalibration vorgelegt warden, sollen hier aussehlicBlich areliiiologische Datierungen 

verwendet werden.



Schnurkeramik. Sie vcrteilen sich nach Forschungsintensitat, technischcn Moglichkeiten 

und Publikationsstand sehr ungleichmaBig auf die cinzelncn Regionen:

Danische Einzelgrabkultur 29 

Norddeutgche Einzelgrabkultur 8 

Saaleschnurkeramik 8

Polen 2

1 lollandische StandfuBbecherkullur .31 

Siiddeutsche Schnurkeramik 3 

Schweizer Schnurkeramik 33.

Neben der ungleichmaBigcn raumlichen Verteilung del’ Daten wird die Auswertung 

vor allem dadurch behindert, daB die reine Datierung in vielen Fallen schneller vorgelegt 

wird als ihr archaologischer Kontext. Fiir Detailfragen etwa der innercn Gliederung ver- 

ringerl sich daher die Zahl der benulzbaren Daten nochmals, wed die datierten Fuude 

nicht, nur sehr summarisch odor an entlegcner Stellc publiziert warden. Wenn es auBer- 

dcm noch zulrifft, daB in einigen Labors groBc Mengen unpublizierter Daten gleichsam 

gehortet werden, kann die Zufalligkeil und Vorlaufigkeit aller Aussagen nicht genug be- 

tont werden. Trotz dieser Einsch rank ungen wird der Versuch unternommcn, die 114 Da- 

lierungcn mit den bisherigen Vorstellungen zur innercn und auBeren Chronologic dor 

Schnurkeramik zu vergleichen. Auf cine Darstellung des Verfahrens (Jaguttis-Emden 

1977) und der Krilerien der Datenauswahl, der regionalen Abgrenzung und der Interpre

tation (Pape 1979, S. 3—5) wird hier verzichtel, ebenso auf den ausfiihrlichen Nachweis 

der Daten (s. An hang).

Als erstes wird die Position der schnurkeramischen Gruppen innerhalb der jeweiligen 

regionalen Kulturabfolge dargestellt. Die Einzelgrabkullur Danemarks (Abb. 1) hat er- 

wartungsgemaB ihren Platz zwischen dor Endphase der Trichterbecherkullur — MN V/ 

Story Valby — und deni Spalneolilhikuin. Es lallt auf, daB das nordische Spalneolilhi

kuin olfenbar ein wenig honiogener odor ein unprazise definierter Begrill ist, wie an der 

Zweigipfeligkeit der Kurve abgelesen werden kann. Die Einzelgrabkullur dagegen stellt 

sich dar als praziser Begrilf von geringer Variationsbreite mit einem deutlichen Maximum 

um 2100 B.C. Damit bestaligen die C14-Daten die Abldsung der Einzelgrabkullur durch 

das Spalneolilhikuin, die in mehreren stratigraphischen Uberlagerungen zum Ausdruck 

kommt (Lomborg 197.3. S. 81—85). Die Ubersclmeidung der Kurven lril.it allerdings auch 

Baum fiir eine Uberlappung von spater Einzelgrabkullur und friihem Spatneolithikum. 

Vergesellschaftungen, die in diese Richlung wcisen, slud ebenfalls in einiger Menge be- 

kannt, werden jedoch neuerdings angezweifelt (Lomborg 1973, S. 84—85). Im Gegensatz 

zum friiher iiblichen Chronologieschema (vgl. Becker 197.3, S. 177, Abb. 45) ist. das MN V 

im Schwcrpunkt deutlich idler als die Einzelgrabkultur. Eine Uberlappung ist nach wie 

vor wahrscheinlieh, aber eine Gleichzeitigkeit der Einzelgrabkultur mit den Phasen III 

und 1\ des Millclneolilhikums ist aus den Daten nicht zu crscldieBen. Daniil stiinml 

iiberein, daB neuerdings Graber dor Einzelgrabkullur in stratigraphischer Position fiber 

Siedlungen des MN \ bekannt. gemachl wurden (vgl. Malmros und Tauber 1975, S. 95; 

Davidson 1975; 1978, S. 164-174; Lomborg 1975, S. 41; Roslbolm 1977; Becker 1981; 

Ebbesen 1975, S. 255; 1978, S. 184). Emo Gleichzeitigkeit von Trichterbecher- und Ein

zelgrabkultur kann hbchstcns noch fiir MN V und die Untergrabzeit gelten. Von Bedeu-

lril.it
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Abb. 2. Norddeutsehland
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lung konntc sein. daB Datierungen fur den Horizon! der A-A.xle aus Dtinemark bisher 

noch ausstehen.

Norddeutschland verfiigt uber ein geringcres Datcnaufkommen (Abb. 2). Die jiingere 

Trichterbecherkultur iiberlappt sich weitgchend mil der Einzelgrabkultur, lediglich das 

Maximum scheint leicht gegen alter versehoben zu sein. Die wenigen Daten der Kugel- 

amphorenkultur sind widerspriichlich und erlauben keine Aussage. Die Glockenbecher- 

kullur schlieBlich is! zumindest mit ihrem Maximum jiinger als der Schwerpunkt der 

Einzelgrabkultur. In Norddeutschland slimmen demnach die C^'-Daten weitgehend mil 

bisherigen Chronologievorstellungen iiberein (Bakker und van der Waals 1973; Davidsen 

1972; Nilius 1971, S. 31—33). Die Uberlappung zwisehen Triehterbechern und Einzel

grabkultur fiilll deutlicher aus als in Dtinemark mid gibt damit keinen AnlaB. seit langem 

giiltige relativchronologische Ansatze (Struve 1955) in Analogic zu jiingeren danischen 

Ergebnissen zu modifizieren. Einschrankend sei allerdings darauf hingewiesen, daB bei 

kleinen Datenmengen die Uberlappung von Kurven starker hervortreten kann, weil 

wcniger randliche Streudaten abgetrennt werden.

Audi im Mittelelbe-Saale-Gebiet ist die Datenzahl fur weitgehende Ausdeutungen 

noch zu gering. Dennoch bestiitigt sich (Abb. 3) die Tendenz der Abfolge von Bernburg 

fiber Kugelamphoren, Sehnurkeramik und Glockenbecherkultur zu Aunjetitz. Audi hier 

wird deutlich. daB die Sehnurkeramik zumindest mil Kugelamphoren, Glockenbechern 

und Aunjetitz partiell gleichzeitig ist. Um darstellbare Datenmengen zu erhalten, wurden 

Kugelamphorendaten anderer Raume einbezogen. Dadurch konnen Streudaten auf Grund 

ihrer randlichen Lage zur Gesamlkurve versuchsweise abgetrennt werden; erst die so 

bereinigte Kurve ergibt eine eindeutige Datierung. In gleicher Weise wurde aus den 

schnurkeramischen Daten die sclion immer diskutierte hohe Datierung fiir die verzierte 

Steinkiste aus Halle-Dolauer Heide (11 253/208; Behrens 1973. S. Ill) ausgesondert.

Es hat den Anschein, daB dutch ((^‘-Datierungen jene scharfen Zasuren im Kulturab- 

lauf winder verwischt werden. die eine vorwiegend auf Stufengliederung und klare Abfol- 

gen ausgerichtete Interpretation mehrdeutiger Grabhiigelstratigraphien hervorhebt (von 

Brunn 1977). Das Stufenschema einander ausschlicBender Kulturen (yon Brunn 1977, 

Abb. 6) diirfle damit seine Klarheit einbiiBcn und sich wieder der iilleren Vorstellung 

nahern, daB Kulturen sich lief gestafTclt, mit erheblichen Ubersehneidungen und nur recht 

allmahlich ablosen (Fischer 1953, Abb. 5; 1975, Abb. 4; vgl. Behrens 1973, Abb. 72; 

PreuB 1976). Eine Klarung kann nur erwartet werden von einer fiber den lilerarischen 

Vergleich (Pape 1978 a) hinausgehenden kritischen Durchsicht der noch vorhandenen 

Unterlagen fiber die alien Grabungen der groBen Hiigel, von einer verstarkten Gewinnung 

neuer C14-Daticrungen und vor allem von nett ergrabenen cindeutigen Befunden (z. B. 

Sehnurkeramik fiber Bernburg: Halle-Dolauer Heide und Quenstedt-Schalkenburg: Beh

rens und Schroter 1980).

In Polen scheinen die wenigen Daten der Sehnurkeramik jiinger zu seiti als die eben- 

falls ungeniigend datierle Kugelamphorenkultur (Abb. 4) und deutlich jiinger als die klar 

ausgepragte Kurve der Tfichterbecherdaten. Mierzanowice ist bei deutlicher Uberlappung 

mil seinem Gipfel jiinger als die Sehnurkeramik (Machnik 1970; 1977; Kruk und Milisaus- 

kas 1977; Kempisty 1978).

Die Sehnurkeramik Suddeulschlands ist gleichfalls unzulanglich datiert (Abb. 5). Sie 

ist deutlich jiinger als Polling und die jiingsle Michclsberg-Phase, fiir die Daten vorlie- 

gen. Mit der Chamer Gruppe besteht dagegen weitgehende Uberlappung. Trolz der gerin-
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Abb. 3. Mitlelclbe-Saalc-Gebiet
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Abb. 4. Polen
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Abb. 5. Siiddeutschland
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Abb. 6. Ostschweiz
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gen Datenz.ahl werden demnach bisberige Cbronologievorstellungen bestatigt. Die nicht 

allgemein akzeplierle Gleichzeitigkeil von ('.ham und Schnurkeramik (Maier 1964; Pape 

1978 a) wurde jiingst durch cine stratigraphisch abgesicherte Vergesellschaftung erhartet 

(Burger 1978 a; vgl. Modderman 1978; Burger 1978 b; Schroter 1975; Sangmeister 

1959).

Die groBe Datenzahl fiir die Schweiz gestattet es. die in fast alien Zeilcn divergieren- 

den Naturraume Millel- und Ostschweiz auf der einen Seite von der Westschweiz und 

Ostfrankreich aid’ der anderen Seite zu trennen. Die Schnurkeramik der Ostschweiz 

(Ahb. 6) uberlappt sich zwar mil der llorgener Kultur, ist ini Schwerpunkt aber jiinger 

(Itten 1970; Strahm 1971 ; Ruolf 1978; Pape 1978 b).

In der Westschweiz (Abb. 7) isl die Schnurkeramik jiinger als die wenigen Daten der 

llorgener Kultur. Dagegen liiuft sic der Sadne-Rhone-Kultur weitgehend parallel, was 

angesichls der regelhaften Vergesellschaftung in Siedlungsschichten auch nicht erstaunt 

(Strahm 1973; 1977; Thevenot u. a. 1976). I'm Scheinergebnisse zu vermeiden, wurden 

nur diejenigen Sadne-Rhone-Ilalen verwendet, die nicht aus Vergesellschaftungen mil 

Schnurkeramik stainmen. Die wenigen Daten der Cdockenbecherkultur iiberlappen sich 

leicht mil Sadne-Rhone und Schnurkeramik. ihr Gipfel ist jedoch gegen jiinger verschoben. 

Damit ist ein zeitlicher Spielraum gegcben sowold fiir den Kontakt zwischen Sadne-Rhone 

und Cdockenbecherkultur in Ouroux-sur-Sadne und Clairvaux (Thevenot 1973; Strahm 

1976, S. 266—268; Petrequin 1978) als auch fiir die straligraphische Abfolge Schnur- 

keramik-Glockenbecher in Ilochdorf-Baldegg (Bill 1976).

Die StandfuBbecher der Niedeilan.de schlieBlich sind weitgehend gleichzeitig mil der 

unregelmaBigen Kurve der Vlaardingen-Kullur (Abb. 8). Die in Siedlungen beobachteten 

Kontakte beider Kulturen (van Regteren Aliena u. a. 1962: Glasbergen u. a. 1967) kom- 

men auch in den Datierungen zum Ausdruck. Das Verhaltnis der StandfuBbecher zur 

Trichterbecherkultur diirfle trotz unterschiedlicher Maxima als teilweise Gleichzeitigkeit 

anzusehcn sein. I lierfiir sprechen neben den Daten auch Kontakte zwischen der Havelte- 

Phase der Trichterbecherkultur mid friihen StandfuBbechern der Art 1 a (Bakker und 

van der Waals 1973). Diese Uberlappung stimuli uberein mil den Beobachtungen in 

Norddeutschlaild und bietet sich an als Analogic zum Verhaltnis von Store Valby und 

Einzelgrabkullur in Danemark. Einschriinkend sei darauf hingewiesen, daB in der Kurve 

der StandfuBbecher auch Daten fiir A-Axte enthalten sind, die in Danemark noch aus- 

stehen. Die Daten der totalverzierlen Becher AOO fallen vol! in den Bereich der Stand

fuBbecher (Abb. 9). Audi die iibrigen Glockenbeeher sind weitgehend gleichzeitig mil den 

StandfuBbechern, lediglich der Gipfel ist leicht gegen jiinger verschoben (vgl. Lanting und 

van der Waals 1976; Lanting und Mook 1977). Sowold fiir die StandfuBbecher als auch 

fiir Vlaardingen deulel die Mehrgipfeligkeit der Kurven auf die Moghelikcit einer Unter- 

gliederung hin.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die Position der schnurkeramischen Grup- 

pen in der regionalen Abfolge Hires Raumes weitgehend bestatigt wurde. Abweichungen 

von bisherigen Vorstellungen deulen sich an ini Verhaltnis zu Store Valby, zu Cham und 

zur Cdockenbecherkultur in Holland. Ein Vergleich aller schnurkeramischen Kurven un- 

tereinander liiBt kaum Unterschiede erkennen. Hire Gipfel liegen durchweg um 2100 B.C.; 

gewisse Abweichungen etwa zwischen Polen und Holland diirften aus der sehr unter- 

schiedlichen Zahl der Daten resultieren.

Bemerkcnswert erscheint daneben folgendes: Wenn die Kurve einer schnurkeramischen

Niedeilan.de
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Abb. 7. Westschweiz/Ostfrankreich

Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 64
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Abb, 8. Benelux 1
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Abb. 9. Benelux 2
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(I i'll ppe mil enier ausreichend groBen Datenzahl beruhl, uinschreibl sic nie einen fill' sie 

reservierten Zeilraurn. Sie iiberlappt sich in mitersehiedlichem (trad slots mil Kurven 

anderer Kulluren. Daniil wird dor Gesichtspunkl einer leilweisen Gleichzeiligkeil formal 

durchaus unlerscheidbarer Gruppen betonl. Allerdings wird mil dor Basisbreite dor Kur

ven lediglicb ein \\ ahrscheinlichkeilsliereich dargeslellt. Dieser darf nicht unbedingt mil 

dor realen Lebensdauer des datierten BegrilTes gleichgesclzt werden. solange ein niir 

empiriseh zu erinitlelnder Parameter fehlt. So kann vorersl niclit cntschieden werden, ob 

die erkennbaren I" berlappnngen lediglicb durcli die Darslellungsweise bedingt sind oiler 

ob die Slaffelung dor 11 islogramme cine grbfiere hislorische Aussagekrafl besilzt als das 

iibliche Kaslchenschema ohne jede I" berlappiingsinoglicbkeil. Allerdings liiBt sich die 

Mehrheil der aus den Kurven erscblossenen Uberscbneidnngen auch dureb das unabhan- 

gige Argument der \ ergesellschaftung in Konlaklfunden sliitzcn. Damit gewinnt die Ver- 

mulung an \\ ahrscheinliehkeil. dal.i cine fbcrlappung der Kurven reale zeilliche Uber- 

schneidung bedeulel.

.Xach der Darslellung der iiuBcren Chronologic soli nun die innere Gliederung der 

schmirkeramischen Begionalgruppen in der Spiegelung der Clz'-Daten gesucht werden. 

Ilierzii wird die geographische Aufleilung beibehallen mid die jewcils iibliche Slufen- und 

Typcneinlcilmig verwendet. 27 Dalierungen der danischen Einzelgrabkultur konnen auf 

I liter-. Boden- mid Obergrabzeit aufgeteilt werden (Abb. 10). Die Zuweisung muBte aus 

der Lileralur iibernoinmen werden, sie basiert auf Typansprachc und im Fall beigaben- 

loscr Graber auf der Grabposition. Fine I" berprufmig der Zuweisiing war nichl mbghcli. 

da in vielen Fallen /.war das'Datum aber nichl das datierte Material vorgelegt wurde. 

Fine Aufteilung in iiltere und jungere Fnlergrabzeil blieb ohne Erfolg, cine unterschied- 

liche Zeilstellung isl nichl zu erkennen. Die Abfolge von Filler- fiber Boden- zu Ober- 

grabzeit wird dagegen an der Verschiebung der Maxima deutlich. Die allmahliche Ab- 

liisung isl ebenfalls erkennbar und liil.il sich an der starken Uberlappung der Kurven 

ablesen. Die Dalierung dor Obergrabzeit basiert allerdings auf wenigen Daten mid mahnl 

deshalb zur Vorsicht.

Fine vcrgleiclibare Abfolge ergeben die datierten Axle Diinemarks. Da fiir einige Axl- 

lypen kaum Dalierungen zur Verfiigung slehen, werden sie zu Gruppen zusammengefaBt, 

mn darstellbare Datenmengen zu erbalten (Abb. I L). Daten fiir A-Axle 1'ehlen bisher. 

Fine friihe Gruppe wird durch die I'ypen B. I) und E gebildet, ihre Kurve deckt sich 

weitgehend mil der der I ntergrabzeil. Gut 100 Jahre jiinger isl das Maximum der Typen 

I’. I I und I, die sich miihelos in die Kurve der Bodengrabzeit einfiigen. Die wenigen Daten 

fiir K-Axle schlieBlich beslatigen deren junge Zeilstellung mid decken sich erwartungs- 

gemaB mit der Obergrabzeit.

Eine gelrennte Darslellung der danischen Keramik isl nichl moglich, da nur vier 

datierte Komplexe Keramik geliefert haben. Zwei von ihnen enllialten zudem je drei 

versehiedene I'ypen. damit isl die bier gewahlte Darstellungswcise iilierforderl. Die weni

gen Daten seheinen allerdings schon anzudeulen, dal.i eine Vermehrung der Dalierungen 

zu einer Bestaligung auch der kcramischen Abfolge fiihren diirl’te: Die Strichbiindel- 

amphore aus Sevel isl auf 2100 + 100 B.C. datiert (K—2298: Malmros und Tauber 1975. 

S. 86; Skov 1975). Die GefiiBe der Typen 1), F und II aus Kalvo erbrachten eine Datie- 

rung von 1900 ± 100 B.C. (K-2508; Malmros und Tauber 1975, S. 89). Fiir die GefiiB- 

lypen I. M und I. aus \ orbasse isl ein Datum von 1810 + 60 B.C. bekannt (K—2751;

liil.il
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Abb. 10. Daiiemark• Gliederung der Einzelgrabkultur



38 Pape, Wolfgang

I < • ■ • I < < ■ • J I I I I I I I I I I I I I I I I

BP 5000 4000 3000

Abb. 11. Danemark • Axte
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llvass 1977). Lediglich das Datum 2050 + 100 B.C. fiir ein N-GefiiB aus Gammelslrup 

(K—1451 : Malmros mid Tauber 1975, S. 91) fiigt .sich nicht in diese Reihe ein.

Die Axle dec Nieclerlande miissen ebenfalls zu Gruppen zusammengefaBt werden, um 

darstellbare Mengen zu crzielen (Abb. 12). Als allester Typ laBt sich bier die in Danemark 

bisher nicht dalierte A-Axl aussondern. Zwei Dalierungen aus der oberen Schicht von 

Vlaardingen (Gr.X—2480: GrN—4948) sind im I nlerschied zur friiheren Zusammenstel- 

lung nicht einbezogen worden, weil sic durch ihre randliche I.age ausgesondert werden 

kiinnen. Da sie der fast fundlecren Decksehicht enlstammen, diirften sic als terminus ante 

anzusehen scin fiir die eigentliche Siedlungsschicht, die zwei Axtfragmente enthielt (ban

ting und Mook 1977, S. 84). Der iiltesten danischen Axlgruppe gut vergleichbar ist cine 

elwas jiingere Gruppierung, die wie in Danemark aus den Typen B, I) und E bestehl. 

In diese Gruppe fallen auBerdem die Eazcttcnaxt und der Typ P. Ergiinzl warden die 

hollandischen Daten um cine norddeutsche Datierung fur die E-Axt aus Goldbeck (Deich- 

miiller 1963. Abb. 2: Bakker mid van der Waals 1973. 8. 43). Nicht bcnutzt wurde dage- 

gen das Datum fiir die C-Axt aus Daren (Gr.X—6683 C; I .anting mid van der Waals 1976. 

S. 39: Addink-Samplonius 1968, Abb. 6), weil aus Danemark keine vergleichbaren Daten 

bekannt sind und weil dieses Datum zudem viillig isoliert auBerhalb des Streubereiehes 

dicser Gruppe steht. Entgcgen fruiterer Auffassung muB diese Datierung dither wold als 

terminus post angesehen werden: der Grabungsbefund liiBl diese Deutung durchaus zu. 

Der danischen Mittelgruppe mil den Typen E. 11 und 1 gut vergleichbar erseheinl die 

Gruppierung der holliindisehen Axle II und ll/B. die sich gut zur Deckung bringen liiBl 

mil der danischen Bodcngrabzeit.

Mil Axien vom Typ Emmen und Zuidvelde (Lanling 1973, S. 297 — 299) wird, oll'cn- 

bar sehon auBerhalb der SlandfuBbecherkultur, die jiingste Slide der Axtentwicklung er- 

reicht. Obwohl auch bier die geringe Datenzahl cine weilgehende Interpretation untersagt, 

kann (Inch gefolgert werden, daB diese Axle nach diiniscbem MaBstab als obergrabzeillich 

zu bezeichnen sind und neben die K-Axte gestelll werden konnen. Die Ahnlichkeit zumin- 

desl des Typs Emmen etwa mil Axien der Form lx 7 untersliilzt diese Gleiehselzung. Ein 

Ansatz parallel zur siiddeutschen Eriihbronzezeil wird nicht nur durch die wenigen Daten 

wahrscheinlich gemachl, sondern starker nodi durch vergleichbare Axlformen in enlspre- 

chender \ ergesellschaftung (Lanling 1973, S. 299; Szombathy 1929, Taf. 11.13). Wenn 

diese Axle in Holland kulturell der spaten Glockenbecherkultur angehoren (Lanling 1973), 

bedeutet dies nicht unbedingl eincn chronologischen W iderspruch.

Festzuhalten bleibt also, daB die Entwicklungstendenz dor Axttypen nach P. \. Glob 

(1945), K. W. Struve (1955), K. H. Brandt (1967) und M. Addink-Samplonius (1968) 

weitgehend bestiiligt wird. Eine kleinstufige Entwicklung von Typ zu Typ laBt sich auf 

der Basis der immer noch zu geringen Datenzahl derzeit nicht aufzeigen, erkennbar ist 

lediglich eine Grobgliederung in drei bzw. vier Phasen. Der \ ergleieh zwischen Holland 

und Danemark ergibt schlieBlich, daB hoUandisehe A-Axle mil ihrem Sehwerpunkt deut- 

lich idler sirnl als die Gesamtkurve der danischen I ntergrabzeit. W egen des I'ehlens ent- 

sprechendcr Datierungen aus Danemark kann vorerst nicht gekliirt werden, oh hier ein 

Zeitvorsprung der StandfuBbeeherkultur deutlieh wird oder ob Daten fiir die iilteste 

Einzclgrabkultur Danemarks durch die relative Seltenheil von A-Axten noch unterrepra- 

senliert sind. Einer Entstehungshypolhese gegeniiher ist weiterhin Vorsicht angebracht. 

Denn dor Zeitvorsprung einiger Daten ist ein zu sehwaches Argument, uni mit seiner 1 lilfe 

die Entstehung der schnurkeramisehen Kulluren in den Niederlanden anzusiedeln.
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Der Axtentwicklung kann die Entwicklung der Becher gegenubergestellt werden 

(Abb. 13). Die Gesamtkurve aller Daten fiir Becher des Typs 1 a (van der Waals und 

Glasbergen 1955) verlauft unruhig. Die Mehrgipfeligkeit ist tier AnlaB fiir eine Zvveitci- 

lung der Daten nach dercn Aller. Dutch die Trennung selzl sich cine weniger klar ausge- 

pragte Kurve altcrer Daten ah von einer klaren Nornialverteilung jiingerer Dalierungen. 

Der Typ I a muB daher als inhomogen langdauernd oder ungenau definiert angesehen 

werden. Beider ist die Mehrzahl der Becher dieses 'I yps ohne Abbildung oder detaillierle 

Beschreibung vorgelegt warden. Daher liiBt sich nicht klaren, oh die hier vorgenonimene 

ehronologische Trennung eine formate Bestiitigung nn Material findet. Als Andeutung 

einer lypologischen Trennung miigen vorlaufig die abgebildeten vollstandigen Becher die

ses Typs gelten: Der stark ^eschweifte Becher mit kurzer Schnurzone aus Grab E von 

Anloo-Eext (Waterbolk 1960, Abb. 35) fiilll in die iiltere Kurve; der schlanke Becher mit 

langer Zierzone aus gruppierten Schnurlinien aus dem Iliigel 1 von Ede-Bosbeek (Mod- 

derman 1954, Abb. 18) gchbrt der jiingeren Kurve an. Da die restlichen sieben Becher 

dieses Typs jedoch nicht hinreiehend bekannt sind, solltc diese Gcgenuberstellung nicht 

verallgemeinert werden.

Deutlich jiinger und am MaBstab Dancmarks gcmessen bodengrabzeitlich ist die fol- 

gende Bechergruppe (Abb. 13). Sie wurde aus Daten der Typen I b und 1 d gebildet, da 

dercn Zahl fiir eine getrennte Darslellung nicht geniigt und da allo Daten ztt einer hohen 

schmalen Kurve zusammenfallen. Demnach ist der Fischgratenbecher Id gleichzeitig mit 

dem typologisch fiir tiller gehallenen Becher I b ohne Schnurxerzierung. Bestiitigt wird 

das hbhere Aller des Schnurbechers I a gegeniiber beiden Typen. Daten fiir den Becher I c 

sind nur aus Siedlungen bekannt. die auch andere Bechertypen enthiellen. Sie scheiden 

daher fiir feinchronologische Fragen aus. Ebenfalls nicht dargestellt wurde der Typ I c, 

da die zwei bekannten Daten stark divergieren. Das eine (Gr.X—6644) fiilll in den Bereich 

der jiingeren I a-Becher, das andere (GrN—6687) fiigt sich ein in die jiingere Dalengruppe 

der Zickzackbecher.

Die Becher mit Zickzackverz.ierung warden wegen der geringen Dalenzahl uni Sliicke 

aus Norddeutschland erganzt. Dei' unruhige, zweigipfeligc Verlauf der Kurvr resultiert 

nicht aus der unterschiedlichen geographischen llerkunft der Daten. Er bleibt auch be- 

stehen, wenn zur Kontrolle nur Daten aus Holland aufgetragen werden. Der Typ ZZ mull 

demnach als Typ mit unpriiziser Deli nition angesehen werden. Die olfenkundige Inhomo- 

geniliit der unter dieseni Begriff vereinten Becher gestattet den Versuch einer Untertci- 

lung trotz der geringen Zahl. Die nach dem Datenalter vorgenommene Trennung in eine 

iiltere und eine jiingere Gruppe findet ihre lypologische Bestiitigung ini Material, soweil 

der Publikationsstand eine Kontrolle erhmbt. Als typisch fiir den iilleren Datenblock soli 

versuchsweise ein Becher wie Anloo-Eext ,.1937" gelten (Glasbergen 1957, Abb. 15) mil 

seiner weit auf den Bauch reiehenden Verzierung aus Zickzacklinien und Zonen schriiger 

Kerben. Die jiingere Dalengruppe kiinnten Becher charakterisieren wie der aus Luttum 

(Schiinemann 1974, Abb. 5) mil kurzer Zierzone aus reinem A\ inkelmusler ohne zusiitz- 

liche Kerbzonen. Mil alien Vorbehalten wegen der geringen Dalenzahl liel.le sich ver- 

muten — wieder gcmessen am MaBstab der diinischen Grabpositionen —. dal.l iiltere Zick

zackbecher untergrabzeitlich und jiingere bodengrabzeitlich sind.

Die Datierung der Saaleschnuikeiamik erlaubt kaum Aussagen zur inneren ('diederung 

(Abb. 14). Ein Hindernis bildet die kleine Zahl von Dalierungen, die sich in der geringen 

Scheitelhbhe der Kurven ausdriickt. Ein weiteres beslehl in dem Umstand, dab seeks der
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Abb. 14. Mittelelbe-Saale-Gebiet-Schnurkeramik
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aelil baton zu Datcnpaaren verklammcrt sind, weil sic aus Messungen dcrselben Probe 

gewonnen wurden. Da die Daten aller Paare jcweils erheblich voneinander abweiehen, 

sind SchluBfolgerungen aus den vorgelegten Kurven nur unler Vorbehalt moglich.

lune Gruppc von drci Daten besilzt ihr Maximum kurz. vor 2000 B.C. Sie ist typolo- 

giscli niclil zuwcisbar, da Kunde fehlcn oder nicht bekannt sind mid eine Zuordnung zur 

Schnurkcramik nur liber die Grabform oder die Position des Grabes moglich ist. Kin Block 

von fun I I )aten wird mil der Mans Felder G ruppe verbu nden. 11 let liegl das Maximum kurz. 

nach 2000 B.C. Die Mehrgipfeligkeit crlaubt die Vermutung, dal.i es dem archaologischcn 

BegrilF oder den Daten an Kinlieitlichkeit mangel t. Versuchsweise wird daher von den 

Datcnpaaren aus Etzdorf und Dornburg die jcweils altere Datierung eliminiert. Fiir 

Dornburg IliBl sich dieses Vorgchcn damit begriinden, dal.i dor jiingeren Messung an diin- 

nen Zweigen des I liigelzaunes J I—2123/1538) wold eine grbBere Wabrsdieinliehkeit 

zukommt als der aileron (Bln—533), die an Balken des Totcnhauses gewonnen wurde 

(vgl. Peschel 1963). In bezug auf das Datenpaar aus Etzdorf muB dagegen deutlich ge- 

sagl werden, dal.i das Ausscheiden einer Datierung (II—728/590) eine willkiirliche Enl- 

schcidung zur Bercinigung des Kurvenbildes darslellt (vgl. Donat 1961). Sellisl eine be- 

rcinigle Kurve der resllichen Mansfclder Daten unlerscbeidet sich nur unwesenllich von 

der librigen Schnurkcramik, sie, erscheint leicht gegen jiinger verschoben, o|me dal.i die 

Maxima deutlich dilferieren. Kiir die Fruge der Zeitstellung von Mansl'eld im Vergleich 

zur sonstigen Saaleschnurkeramik (Fischer 1958; 1959: Buchvaldek 1966: 1969: Matthias 

I960; Behrens 1973) sind aus den Daten koine gesicherten Argumentc zu gewinnen. Die 

neuerdings winder verlrelene Friihdalierung der Mansl'elder Gruppc (ffein 1981) Findet 

in den Daten koine Bestatigung. Allerdings kann auch eine jiingere Zeitstellung von Mans- 

Feld schwerlich mit der geringen Verschicbung der Kurven begriindet werden. Solange 

koine neuen eindeutigen Datierungen in ausreichender Menge vorliegen, kbnnen C14-Daten 

kaum zur Lbsung des Problems beilragen. Auch eine Parallelisierung mit Danemark muB 

daher Spekulalion bleiben: Mansl'eld diirfte idler der Obcrgrabzcit enlsprechen, wiihrend 

die sonstige Schnurkcramik des Elb-Saale-Gebieles vielleicht besser mit der Bodengrab- 

zeit zur Deckung gcbracht werden kann.

Kiir die Schweiz, eriibrigt sich eine ertieule Darstellung der Daten. da die geographische 

Trcnnung fiir den allgemeincn Kulturvergleich zugleich eine lypologische Aufteilung dar- 

stellt. Die Kurve der Weslschwoizer Daten (Abb. 7) setzt sich aus den Dalenserien von 

Yverdon und Auvernier zusammen. Sie betrilft ein Material, das dutch A-Axte, Becher 

mil. kurzer Schnurzone und in A verdon zusiitzlich (lurch eine Strichbiindelamphore ge- 

kcnnzeichnet ist (Strahm 1973; 1977; Thcvenot u. a. 1976). Daher erstaunt nicht, dal.i 

dicse Kurve der danischen Unlergrabzeil sehr gut enlspricht. Unter den Kurven Hollands 

linde.t sie ihre beste Parallele liei den Bechern des 1 yps I a. Wie bereits im Vergleich 

mit Danemark weisen die hollandischen Axle auch hier wieder ein hbheres Alter auf. 

Die A-Axle der \\ cslschweiz schemen also jiinger zu sein, ohwohl kein Eormunterschied 

zu ibren hollandischen Entsprechungen bestehl. Zu bedenken ist jedoeh, daB die Wesl- 

schweizer Daten nur aus zwei Siedlungen slammen. Trotz der groBen Zahl von Datierun

gen kann (lurch sie nur ein Ausschnitt aus der gesamten I.ebensdauer der friihen Schnur- 

keramik in dor \\ cslschweiz erfal.it worden sein.

Der A’ergleich mit der Ostschweiz. (Abb. 6) wird problematisch. Die Kurve der Schnur- 

keramik am Ziirichsee deckt sich nicht mil, der Weslschweizer Kurve. Entgegen alien 

Erwarlungen enlspricht sie nur den allesten Daten der \\ ostschweiz. Dahei hat, soweit

erfal.it
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der Lileralur zn entnehmen isl, wenigslens ein Toil dec Ostschweizer Siedlungen ein 

Material geliefert, daB der von Ch. Slrahm l 1971.) ausgesonderten Stufe Utoquai ent- 

spricht (Ruoll' 1.963; I97S': Bill 1976: Slickci I97S). Diese isl charakterisiert durch das 

Fehlen der Elemenle des A-Horizontes mid kennt weder die A-Axt noch den Becher mil 

kurzer Schnurzone odor die Strichbiindelamphore. Daher war man bisher geneigt, diese 

Schweizer Varianle der Schnurkeramik fiir jiinger zn halten als die aus Yverdon und 

Auvernicr. Die Dalierungen zwingen uns nun, die Schnurkeramik des Zurichsees fiir 

die iilteste der Schweiz zu halten. Man ware also versucht, das Fehlen der A-Axt in Sied

lungen der Art Utoquai dadinch zn erkliiren, daB diese Schnurkeramik die A-Axt „noch 

nichl" stall ..nichl mehr" gekainnt habe. Deni widerspricht jedoch, daB ebon diese Schnur

keramik dnrchaus in den Zeilraum der danischen I lilergrabzeit fiilll. dem hypolhetisch 

jiingeren Abscbnill der Becher I a in Holland enlspriehl und deutlich jiinger isl als holliin- 

dische A-Axle. In ihr erne friiheslc Schnurkeramik vor dem Begiim des Einheitshorizontes 

zu sehcn. diirfle dahcr schwerfallen. Went! daz.u noclt die Ostschweizer Schnurkeramik 

dendrochronologisch synchronisiert wird mil der Liischerzer Gruppe in Auvernicr (Ruoll 

I97S, S. 2SI : 1979), entslehen unauflosbare Widerspriiche. Denn die Liischerzer Gruppe 

isl nach strut igraphischen Befundcn der Westsehweiz eindeulig filter als die Saone-Rhone- 

Kullur; und erst ein jiingerer Teil der Sadne-Rhone-Kultur isl, wiederum stratigraphisch 

abgesichert, gleichzeitig mil jener Schnurkeramik, die durch Elemenle des Einheitshori- 

zontes gekennzeichnet isl (Slrahm 1973: 1975; Schwab 1971; Ixaencl 1976).

Die bisher fiir jung gehallene Schnurkeramik der Ostschweiz miiBle zudem zu den 

altesten Erscheinungen tier gesainlen Schnurkeramik gezahll werden. Sie ware tiller als 

der A-Horizont in der Westsehweiz, jedoch jiinger als ehen dieser A-Horizont in Holland. 

Ihr Verbal tnis zur danischen I ntergrabzeil schlieBlich miiBle als alter oder gleichalt be- 

zeichnet werden, solange Daten fiir danisehe A-Axle noch fehlen. Der Widerspruch zwi- 

schen den danischen Grabhiigelstratigraphien, den hollandischen Datierungen und den 

Siedlungsstratigraphien mid C14-Daten der Westsehweiz einerseits mid den Ostschweizer 

Daten und Synchronismen andererseits kann nach. derzeitigem Kenntnisstand nicht auf- 

geliisl werden. Erst wenn die datierten Materialien besser bekannl sind, kiinnen die wider- 

spriichlichen Argumenle abgewogen werden. Vorersl stellt s'ich vor allem die Frage nach 

dem Wahrscheinlichkeitsgrad der dendrochronologischen Korrelation mid nach dor Sieher- 

heil, mil der typisehe Fmide mil den datierten Proben mid Holzern verbunden werden 

kiinnen. Zur Beseitigung der Diskrepanz isl derzeit als Losung denkbar, daB die Stufe 

Utoquai eher regionalen als chronologischen Cliarakter besitzt und schon zur Zeit des 

A-llorizonles beginnt. Daniil wird das Problem jedoch nur verlagert: In diesem Fall 

miiBle fiir das Fehlen der A-Axt innerhalb der „Stufe“ Utoquai eine Erklarung gefunden 

werden. die nichl mehr aiif chronologischen Unlerschieden beruht. Selbst eine derail 

..gcallci'le" Sehnui'keratiiik der Ostschweiz kbnnle mil der Schnurkeramik aus 5 \ erdon 

mid Auvernicr bestenfalls gleichzeitig sein; fiir eine Korrelation mil der Liischerzer 

Gruppe bote dieses Denkmodell immer noch keinen Raum.

Die hicr verwendeten 114 Messungen dalieren insgesamt 66 schnurkeramische Koin- 

plexe. Eine weilere Auswertung mil dem Bestreben, die datierten Materialien unabhiingig 

von eingebiirgerten Typologien zu grtippieren, scheilerle am ungeniigenden Publikations- 

stand. Denn die Zald der untcr dieser Fragestellung auswertbaren Komplexe reduziert 

sich fast auf die Hiilfle, wed nur 37 Komplexe in brauchbaren mid 3 in ungeniigenden 

Abbildungen vorgelegt wurden. Damit scheiden 29 Funde aus fiir eine Kontrolle, Ver-
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feinerung odor Modilizierung der aus der I .iteratin' iibernommenen Typansprache. Es 

bleibt der Eindruck, dab die Schwierigkeiten im I nigang mil und die Kritik an der 

C14-Methode eher aid' den archaologischen Publikationssland als aid' die Methode zuriick- 

zufiihren si nd.

Als Ergebnis kann daher nur formuliert werden: Die bisherigen Auffassungen liber 

den Platz der einzelnen schnurkeramischen Gruppen in der lokalen Kulturabfolge werden 

durch C14-Dalen wcitgehend bestatigt. Verschiebungen ergeben sich fiir Siiddeutschland, 

Holland und Diinemark. Diese werden leilweise auch durch neuere Argumente der kon- 

ventionellen Chronologic gefordert. Bestatigt werden auch die Stufengliederungen fiir 

Diinemark mid die Xiederlaude. Dagegen ist cine aid’ C+'-Dalen fuBende Gliederung der 

norddcutschen Einzelgrabkultnr, der Saaleschnurkcramik, der bohmischen Schnurkera- 

mik, der Schnurkeramik Polens sowie der Schnurkeramik in Slid- und Westdeutschland 

nicht inbglich, da die Datenzahl nicht ausreicht. Auch fiir die Schweiz ergibt sich trotz 

der groBen Zahl von Daten keine eindeulige innere Gliederung. Die Aussagen der C14- 

Dalcn, der stratigraphischen Befunde und der dendrochronologischen Synchronisierung 

kollidieren miteinander. Die Ergebnissc der Ostschweiz bleiben unvereinbar mil denen 

der Westschweiz. und vieler hier behandelter Gebiete. Fiir die Schnurkeramik insgesamt 

kann weder cine Anfangsphase nocli ein I lerkuid’lsgebiel festgelegt werden, da koine 

der ausrcichend datierten Gruppen cinen hinreichenden Zeitvorsprung erkennen liiBt. Die 

Daten liefern keine Anhaltspunkte fiir ein Zeitgefiille zwischen den einzelnen Gruppen 

der schnurkeramischen Verbreilung; vcrgleichbare Formen scheinen iiberall etwa zur glei- 

chen Zeil aufzutreten. Damit diirflen zumindest in Holland, Norddeutschland und Diine- 

mark Kontaktc und schneller Austauseh nicht aid' die angebliche Ausbreilungsphase des 

Einheitshorizontes beschrankt geblieben sein.

A N II A N G

Die Mehrzahl dor hier benulzten Daten wurde kiirzlich an anderer Slelle zusammengestellt 

(Pape 1979, S. 32—51). Seitdem sind folgende Datierungen hinzugekommen:

Nordisches Spatneolithikum Bjurhovda: St—? 3460 + 100; St—? 3425 + 100; St—? 

3510 ± 100.

Einzelgrabkultnr Diinemark Engedal: K—2499 4140 + 70; K—2500 4160 + 85; 

K—2501 4240 ± 90; Gabol: K-2712 3940 ± 80; Kalvo: K-2508 3850 ± 65; Lille 

Hamborg: K—2710 4000 + 90; K—2711 3970 + 90; Logstrup: K—2185 4100 + 100; 

Sevel: K-2298 4050 ± 100; Skarrild Overby: K-2182 3960 + 100; K-2183 4000 ± 

100; K-2181 3980 + 100; K-2441 4130 +100; K-2442 4040 ± 100; K-2443 

4050 ± 100; K-2806 4070 + 90; K-2807 3980 + 90; Singelsbjerg: K-2116 4140 ± 

100; Skringstrup: K-1925 4000 ± 100; Tastum: K-2672 3980 + 65; Veldbaek: 

K—2118 4150 ± 100; VorbassW K-2751 3760 ± 60.

Trichterbecher MN V Dorthealund: K—2273 4110 + 100; K—2275 4200 + 100; 

K-2429 4220 ± 100; K-2430 4540 ± 100; K-2432 4550 ± 100; Kornerup: K-2115 

4090 + 100; Lidso: K-2269 4260 ± 100; K-2270 4390 ± 100; K-2271 4210 + 100; 

K—2272 4300 ± 100; Vester Arup: K-1930 4290 + 100; K-1931 4350 + 100; K-1932 

4100 ± 100; K-1982 4450 ± 100: K-1983 4160 ± 100.

Einzelgrabkultnr Norddeutschland Goldbeck: IIv—754 4055 + 95.
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Aunjetitz Helmsdorf: Bln—1533 3645 ± 60; Gatersleben: Bln—1354 3425 + 60.

Glockenbecher Saalegebiet Lobnitz: Bln—1447 3805 ± 50.

Schnurkeramik Saalegebiet Etzdorf: II—728/590 4150 ± 80; KN—I. 044 3900 ± 50; 

Bollleben: Bln—1472 1993 ± 60.

Kugelamphoren GroBbrner: Bln—1346 2155 ± 60.

Bernburg Quenstedt: KN—2418 4420 + 45; KN—2417 4310 + 50; KN—2419 

4280 ± 50: KN-2420 4380 ± 55.

Trichterbecher Polen Bronocice: I)1C—719 5060 + 110: DIG—362 4940 + 125; 

DIC-542 4800 ± 70; DIC-718 4690 + 75; DIC-716 4610 ± 120; DIC-360 4600 + 

75; DIC-363 4520 + 60; DIC-541 4400 + 165; DIC-717 4400 + 80; DIC-543 

4320 ± 130; DIC-361 4240 ± 115.

Mierzanowice Swiecica: Gd—323 3695 ± 90.

Schnurkeramik SilddeuIschland Kelheim: Hv—8535 4175 ± 70: Moosham: KN—2174 

4300 ± 100: Opferbaum: KN-2164 3860 ± 90.

( ham Hienheim: GrN—7556 4430 + 45; GrN—8689 4305 + 35.

Polling Polling: UCLA-? 4870 ± 65; UCLA-? 4890 ± 70.

Schnurkeramik Ostschweiz Ziirich-Pressehaus: B—2929 a 4290 ± 60; B—2929 b 

4180 ± 60: B-2930a 4350 ± 90.

Michelsberg Benelux Neufvilles: IRPA-186 4740 ± 170; IRPA-187 4740 ± 225; 

1RPA—189 4845 ± 225; 1BPA—192 4650 ± 230; Thieusies: Lv—775 5130 ± 65.

Literaturverzeichnis

Addink-Samplonius, M. 1968: Neolithische stenen slrijdhamers nit Midden-Neder- 

land. Helinium 8, S. 209—240.

Bakker, J. A. und J. D. van der Waals, 1973: Denekamp— Angelslo. Jutland 

Archaeol. Soc. Publ. 11, S. 17—50.

Becker, C. .1. 1973: Studion zu neolithischen Flintbeilcn. Acta Archaeol. 44 (Kobenhavn), 

S. 125-186.

Becker, C. J. 1981: Probleme dor allesten Phase der Einzelgrabkultur in Danemark. Jschr. 

mitteldt. Vorgesch. 64.

Beer, J. u. a. 1976: The Contribution of the Swiss Lake-Dwellings to the Calibration of 

Radiocarbon Dates. In: Paper presented at the 9111 Intern. Radiocarbon Conference, Los 

Angeles/SanDiego 1976.

Behrens, II. 1973: Die Jungsteinzeit ini Miltelelbe-Saale-Gebiet. Veroff. Landesmus. Vor

gesch. Halle 27. Berlin.

Behrens, IL u n d E. S c h r o t e r 1980: Siedlungen und Graber der Trichterbecherkultur 

und Schnurkeramik bei Halle (Saale). Veroff. Landesmus. Vorgesch. Halle 34. Berlin.

Bill, J. 1976: Die Glockenbecherscherben von Hochdorf LU Baldegg. In: Glockenbecher- 

symposion Oberried 1974, S. 271—275. Bussum/Haarlem.

Bran d t, K. H. 1967: Studien uber steinerne Axle und Beile der jungeren Steinzeit und 

der Steinkupferzeit Nordwestdeutschlands. Miinstersche Beitr. Vorgesch. Forsch. 2. Hildes

heim.

von Bru n n , W. A. 1977: Die Bernburger Grabhiigel. Hire Geschichte und ihre Bedculung 

fur die Vertikalstratigraphie des Spalneolithikums. Praehist. Z. 52, S. 4—27.

Buchvaldek, M. 1966: Die Schnurkeramik in Mitteleuropa. Pamatky archeol. 57, S. 126 

bis 171.

Buchvaldek, M. 1969: Die Schnurkeramik in Bohmen und Mitteldeutschland. Veroff. 

Landesmus. Vorgesch. Halle 24, S. 227—235.



Pape, Wolfgang

B u rge r, I. 1978 a: Ein schnurkeramischer Becher aus tier Chamer Siedlung Riekofen, Ldkr. 

Regensburg Opf. Archaol. Korr.-Bl. 8, S. 297—300.

Burger, I. 1978b: Die Chamer Gruppe in Nicderbayern. In: Beilr. Gesch. Aiederbayerns 

Jungsteinzeit 1, S. 28—44 (Beil. Amt I. Schulanz. Reg.-Bez. Nicderbayern 1. Landshut).

I) a vid sen, K. 1972: Valbykeramik und Kugelamphorenkullur. Offa 29, S. 133—137.

Da v id sen , K. 1975: Relaliv kronologi i mellemneolitisk lid. Aarboger, S. 42—77.

I) a v idsen. K. 1978: The’Final TRB Culture in Denmark. Arkaeol. Studier 5. Kobenhavn.

Dcichmullcr, J. 1963: Ein 11 iigelgraberfeld hoi Gold beck, Kr. Slade. Nadir. Nieder- 

sachsens Urgesch. 32, S. 87—92.

Do n a I . P. 1961 : Drei schnurkcramischc Grabhugel von Etzdorf, Kr. Eisenberg. All-Thurin- 

gen 5, S. 133-166.

Ebbesen, K. 1975: Die jungere Trichlerbecherkullur acif den danischen Inseln. Arkaeol. 

Studier 2. Kobenhavn.

E b b e sen, K. 1978: Traglbaegerkultur i Nordjylland. Nordiske Fortidsminder, Ser. B, Bd. 5. 

Kobenhavn.

Fischer, Ch. 1959: Die Keramik der Mansfelder Gruppe. Jschr. mitteldt. Vorgesch. 43, 

S. 136-187.

Fischer, U. 1953: Uber A'achbesla ll ungen im Neolilhikum von Sachscn-Thuringen. In: 

Feslschr. Rom.-Germ. Zentralmus. Mainz 1952, Bd. 3, S. 161—181.

Fischer, U. 1958: Milteldeutschland und die Schnurkeramik. Jschr. mitteldt. Vorgesch. 

41/42, S. 254-298.

Fischer, U. 1976: Kontakte dor Becherkulturen in dor Mittelzone zwischcn Rhein und 

Elbe. Diss. Archaeol. Gandenses 16, S. 106—119.

Frenzel, B. (Ilrsg.) 1977: Dendrodironologie und postglaziale Klimaschwankungen in 

Europa. Erdvviss. Forsch. 13. W iesbaden.

G lash erg en, W. 1957: Grafheuvelopgravingen in de gemeente Anloo. IT. De neolilhische 

Grafvondsten. Nieuwe Drentse Volksahnanak 75, S. 35—41.

Glasbergen, W. u. a. 1967: Settlements of the Vlaardingen Culture at Voorschoten and 

Leidschendam. Helinium 7, S. 3—31, 97—120.

Glob, P. V. 1945: Studier over den jyske Enkcltgravskultur. Aarboger 1944, S. 1—283.

llvass, S. 1977: A House of the Single-Grave Culture Excavated at Vorbasse in Central 

Jutland, Acta Archaeol. 48 (Kobenhavn), S. 219—232.

II c i n , M. 1981: Anmerkungen zur aileron Saaleschnurkeramik. Jschr. mitteldt. Vorgesch. 64.

I I ten, M. 1970: Die Horgener Kultur. Monogr. I r- u. Friihgesch. Schweiz 17. Basel.

Jagu I I is-Em den, M. 1977: Zur Prazision archiiologi sober Datier ungen. Archaeol. Vena- 

toria 4. Tubingen.

de J ong, A. F. Al. u. a. 1979: Confirmation of Sues’s Wriggles: 3200—3700 B.C. Nature 280, 

S. 48-49.

Kaenel, M. 1976: La fouillc du „Garage Marlin 1973“. Cab. d’Archaeol. Romande 8. 

Lau san ne.

K e in p i s t y , A. 1978: The Corded Ware Culture in the Light of New Stratigraphic Evidence. 

Przeglqd archeol. 26, S. 5—41.

K r u k , J. u n d S. M i Li s a u s k a s 1977: Radiocarbon-Da lierungen aus Bronocice und ihre 

Bedeutung fur die Zeilbeslimmung der Trichlerbecher-Kultur in Sudost-Polen. Archaol. Korr.- 

Bl. 7, S. 249-256.

Lan ling, J. N. 1973: Laal-Neolithicum en Vroege Bronstijd in Nederland en N. W.-Duits- 

land: continue onlwikkelingen. Palaeohistoria 15, S. 215—317.

Lan ling, J. N. und W. G. Mook 1977: The Pre- and Protohistory of the Netherlands 

in Terms of Radiocarbon Dales. Groningen.

Lan ting, J. N. und J. D. van der Waals 1976: Beaker Culture Relations in the 

Lower Rhine Basin. In: Glockenbechersymposion Oberried 1974, S. 1—80. Bussuni Haar

lem.

Lomborg, E. 1973: Die Flintdolche Diinemarks. Nordiske Fortidsminder, Ser. B., Bd. 1. 

Kobenhavn.

Lomborg, E. 1975: Klokkebaeger- og senere Beaker-inllydelser i Danmark. Aarboger, 

S. 20-41.



Zur relaliven Chronologic der Schnurkeramik 49

Machnik, .1. 1970: The Corded Ware Culture and Cultures from the Turn of lire Neolithic 

Age and the Bronze Age. In: The Neolithic in Poland, S. 383—420. Wroclaw—Warszawa- 

Krakow.

M a c h n i k . J. 1977: Friihbronzezeit Polens. Brace Komisji Archeol. 15. Wroclaw—Warszawa— 

Krakow—Gdansk.

Maier, R. A. 1904: Die jiingere Steinzeil in Bayern. Jahresber. haver. Bodendenkmalpfl. 5, 

S. 9-197.

Malmros, C. und II. Tauber 1975: Kulslof—14 daleringer af dansk enkeltgravskultur. 

Aarboger, S. 78—95.

Matthias, W. 1969: Die Schnurkeramik im westlichen Mitteldeutsdiland. Veroff. Landes- 

mus. Vorgesch. Halle 24, S. 9—28.

Mod derm an, P. .1. R. 1954: Grafheuvelonderzoek in Midden-Nederland. Ber. Rijskdienst 

Oudheidkundig Bodenmonderzoek 5, S. 7—44.

Modderman, P. J. R. 1978: Die neolithische Besiedlung bei Hienheim, Ldkr. Kelheim. 

Analecta Praehist. Leidensia 10. Leiden.

Niliu s, I. 1971: Das Neolithikum in Mecklenburg zur Zeit und tinier besonderer Beriick- 

sichtigung der Trichterbecherkultur. Beitr. Ur- und Friihgesch. Bez. Rostock, Schwerin, Neu

brandenburg 5. Schwerin.

Pape, W. 1978 a: Bemerkungen zur relative!! Chronologic des Endneolithikums am Beispiel 

Siidwestdeutschlands und der Schweiz. Tiibinger Monogr. Urgesch. 3. Tubingen.

Pape, W. 1978 b: Zur Zeitstellung der Horgener Kullur. Germania 56, S. 53—65.

Pape, W. 1979: Histogramme neolithischer Cl4-Daten. Germania 57, S. l-“52.

Pearson, G. W. u. a. 1977: Absolute Radiocarbon Dating using a Low Altitude European 

Tree-Ring Calibration. Nature 270, S. 25—28.

P e s c h e I , K, 1963: Ein Grabhiigel mit Schnurkeramik von Dornburg, Lkr. Jena. Praehist. 

Z. 41, S. 83-133.

P e t r e q u i n , A.-M. u n d P. 1978: Le phenomene Campaniforme-Cordee en Franche-Comte. 

Chronologic el rapports avec les groupes regionaux. Bull. Soc. Prehist. Franc. 75, S. 361—393.

PreuB, J. 1976: Uberlegungen zu slratigraphisdien Befunden in neolithischen Grabhugeln 

des Saalegebietes. Jschr. mitteldt. Vorgesch. 60, S. 197—199.

van R e g t e r e n A 11 e n a , .1. F. u. a. 1962: The Vlaardingen Culture. Helinium 2, S. 4—35, 

96-103, 215-243.

R o s I li o 1 m , H. 1977: Nye fund fra yngre stenalder fra Skarrild Overby og Lille Hamborg. 

Hardsyssels Arbog, S. 91—112.

Ruoff, U. 1963: Uloquai. Jungsteinzeitlidie Siedlungsreste. Ziircher Denkmalpfl., 3. Ber. 

1962/63, S. 161-167.

Ruoff, U. 1978: Die sdinurkeramischen Rader von Zurich-„Pressehaus“. Archaol. Korr.-Bl. 8, 

S. 275-283.

Ruoff, U. 1979: Neue dendrochronologische Dalen aus der Ostschweiz. Z. Schweiz. Archaol. 

Kunstgesch. 36, S. 94—96.

Sangmcis ter, E. 1959: Endneolithischc Siedlungsgrube bei Hcilbronn-Bockingen. Fund- 

ber. Schwaben 15, S. 42-46.

Sch rd ter, P. 1975: Zur Besiedlung des Goldberges im Nbrdlinger Ries. In: Ausgrabungen 

in Deutschland 1, S. 98—114. Mainz.

Schiinemann, D. 1974: Die Einzelgrabkullur und die Glockenbecherkultur im Kreis 

Verden. Nachr. Niedersachsens Urgesch. 43, S. 1—46.

Schwab, H. 1971: Neues zum spaten Neolithikum der Westsdiweiz. Archaol. Korr.-Bl. 1, 

S. 91-93.

Skov, T. 1975: To gravhoje fra den jyske Enkeltgravskultur. Holstebro Mus. Arsskrift, 

S. 15-28.

S l i c k c 1, E. G. 1978: A Temporal and Spatial Analysis of Underwater Neolithic Settlements 

in the Alpine Foreland of Switzerland. Ann Arbor.

Strahm, Ch. 1971: Die Gliederung der sdinurkeramischen Kullur in der Schweiz. Acta 

Bernensia 6. Bern.

S trahm, Ch. 1973: Die chronologische Bedeutung der Ausgrabung in Yverdon. Jb. Rbm.- 

Germ. Zentralmus. Mainz 20, S. 56—72.

4 Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 64



50 Pape, Wolfgang

Strahm, Ch. 1975: Die Ausgrabungen von Yvonand, La Peupleraie. JI). Schweiz. Ges. 

Urgesch. 58, 1974/75, S. 7-17.

Strahm, Ch. 1976: Der Beitrag der Funde aus dem schweizerischen Mitlelland und dem 

Jura zur Chronologic der Glockenbecherkultur. In: Glockenbechersymposion Oberried 1974, 

S. 261—269. Bussum/Haarlem.

S trahm, Ch. 1977: Konlinuitat und Kulturwandel ini Neolithikum der Westschweiz. Fund- 

ber. Baden-Wiirttemberg 3, S. 115—143.

Struve, K. W. 1955: Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre kontinentalen 

Beziehungen. Offa-Bucher N. F. 11. Neumunster.

Suess, IL 1978: La Jolla Measurements of Radiocarbon in Tree-Ring Dated Wood. Radio

carbon 20, S. 1—18.

Thevenot, J.-P. 1973: Le village Prehistorique d'Ouroux-sur-Saone. Travaux Centre Rech. 

Solutre 1. Macon.

T hevenot, J.-P. u. a. 1977: La civilisation Sadne-Rhone. Rev. archeol. Est 27, S. 331—420.

van dor W a a 1 s , J. D. u n d W. G I a s b e r g e n 1955: Beaker Types and their Distri

bution in the Netherlands. Palaeohistoria 4, S. 5—46.

Water hoik, 11. T. 1960: Preliminary Report on the Excavations at Anlo in 1957 and 

1958. Palaeohistoria 8, S. 59-90.

Watkins, T. (Hrsg.) 1975: Radiocarbon: Calibration and Prehistory. Edinburgh.

Manuskript Dezember 1979 abgeschlossen.

Anschrift: Dr. W. Pape, Institut fur Ur- und Fruhgeschichte der Universital Freiburg, I)—7800 

Freiburg im Breisgau, AdelhausersLr. 33.


