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Eine Siedlungsgrube des Spatlengyel-Horizontes von Grona, Kreis 

Bernburg

Von Dieter Kaufmann und Wai d em ar Nitzschke, Halle (Saale)

Mit 5 Abbildungen

Zwischen Grona und Ober-PeiBen, ca. 750 m sudwestlich des Vorwerkes Gnetsch, wurde 

parallel zu einer neuen StraBe ein Graben ausgehoben. Dabei wurden vorgeschichtliche 

Gruben angeschnitlen, von denen eine im Oktober 1967 von den Verfassern untersucht 

werden konnte.

Die Fundstelle befindet sich auf einer nach Suden flach geneigten Hochflache, die 

74 m uber NN liegt (Mbl. 2385 (4236), N 20,9; W 19,0 cm). Unmittelbar sudlich davon 

fallt das Gelande steil zu einem alien, wohl schon in vorgeschichtlicher Zeit vorhande- 

nen Saalearm ab, dessen Hohe mit 62 m liber NN angegeben wird. Aus der neolithi- 

schen Siedlung verdient der Inhalt der untersuchten Grube besondere Beachtung.

Beim Grabenziehen war die Grube teilweise angeschnitten worden. Die in ihrem 

oberen Teil hellbraune, im unteren dunkelbraune Fullerdeschicht zeichnete sich gut 

vom anstehenden groben Kies ab. Unter dem Kies, etwa auf dem Niveau der Gruben- 

sohle, lag in 1,13 m Tiefe heller Feinsand. Die runde, mit Scherben und Lehmbewurf 

durchsetzte Grube besaB in 0,90 m Tiefe im Planum einen Durchmesser von 1,28 m. 

Im Profil zeigte die zylindrische Eintiefung einen leicht abgerundeten Boden. Neben 

Steinen, deren Verwendungszweck unklar ist, wurden Tierknochen, Knochengerate, 

Kernstucke, Abschlage und Gerate aus Feuerstein sowie mehrere Stucke Hotel gebor- 

gen. Erwahnenswert ist der Fund einer groBeren Anzahl an Fischknochen, Fischschup- 

pen und Muschelschalen, die wohl aus dem in der Nahe gelegenen Altlauf der Saale 

stammen1.

Die Keramik gehort dem Spatlengyel-Horizont an. Einige Scherben der spaten 

Stichbandkeramik und eine verzierte Scherbe der Rossener Gruppe mussen, da die 

Grube ungestort war, alter sein als die Spatlengyel-Keramik. Sie stammen aus der Kul- 

turschicht, die beim Eintiefen der Grube durchstoBen wurde. Im einzelnen wurden ge- 

borgen: Eine Schopfkelle mit abgebrochenem Griffstiel, 32 Randscherben von ca. 28 

verschiedenen GefaBen und 84 grob gemagerte Wandungsscherben von Siedlungsgefa- 

Ben sowie Bodenscherben (Abb. 1 a—e, 2 a—o). Unter dem Feuersteinmaterial befan- 

den sich neben einer groBeren Anzahl von Kernsteinen (Abb. 5 k) und Abschlagen fol- 

gende Geratetypen: Klingenkratzer, bohrerartiges Gerat, Messer, Querschneider und 

Sagen (Abb. 5 a—i). An Knochengeraten entbielt die Grube zwei Pfrieme und ein bei- 

nernes Glattgerat. Bei einem Geweihstiick konnte es sich um einen Schaftungsgriff han-

1 Siehe hierzu den Beitrag von M. T e i c h e r t iiber die osteologischen Untersuchungen 

an deni Tierknochenmaterial der Siedlungsgrube von Grona in diesem Band, S. 21—23.
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Abb. J. Grona, Kr. Bernburg. Siedlungsgrube. Keramik des Spatlengyel-Horizontes (a—e), 

der Rossener Gfttppe (f) und der spaten Stichbandkeramik (g—h). 2 :3
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Abb. 2. Grona, Kr. Bernburg. Siedlungsgrube. Keramik des Spatlengyel-Horizontes. 2 :3
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Abb. 3. Grona, Kr. Bernburg. Einzelfunde. Henke]scherbe der Baalberger Gruppe (a) und 

Fragment einer Usenkranzamphore der Gaterslebener Gruppe (b). 1 :4

deln (Abb. 4 a—d). Weiter wurde eine Reibsteinplatte mit ebener Reibflache aus Por- 

phyr und ein Reibsteinfragment aus Sandstein geborgen (Abb. 4 e). In unmittelbarer 

Niihe der untersuchten Grube wurden Scherben der spaten Stichbandkeramik und eine 

mit plastischen Leisten verzierte Henkelscherbe einer Baalberger Amphore (Abb. 3 a) 

oberllachlich aufgelesen.2 Bereits vorher batten Mitarbeiter des Kreismuseums Bern

burg das Bruchstiick einer unverzierten Osenkranzamphore (Abb. 3 b) geborgen.3 Diese 

kann dem Spiitlengyel-Horizont zugeordnet werden.

2 Das Inventar der Grube ist im LM Halle unter der HK-Nr. 70:112 inventarisiert. Die 

Einzelfunde (darunter auch die Baalberger Henkelscherbe) erhielten die HK-Nr. 70 : 111 und 

113.

3 Das Bruchstiick der Osenkranzamphore wird im Museum Bernburg unter Inv.-Nr. 

68 : 6 a aufbewahrt. Dieses urspriinglich sechsbsige GefiiB tendiert formenmaBig zur Gaters

lebener Gruppe (vgl. Kroitzsch 1973, Taf. 4 a, 11 i, 18 a). Die Form der Henkelosen er- 

innert an ein GefaB aus der Baumannshbhle bei Riibeland, Kr. Wernigerode (vgl. Behrens 

1969, Abb. 6 c und Taf. 29 b). Leider fehlen Beweise fur die Gleichzeitigkeit des Gruben- 

inventars mit dem Bruchstiick der Usenkranzamphore. In der Grube konnte kein typisches 

Material der Gaterslebener Gruppry geborgen werden. Auf dem GefaBoberteil befmdet sich 

ein Getreidekornabdruck. Nach der Bestimmung von Dr. J. Schultze -Motel, Gaters

leben, handelt es sich uni Einkorn.



Siedlungsgrube des Spatlengyel-Horizontes 13

Die Untersuchung des Tierknochenmaterials durch M. Teichert, Halle (Saale), 

erbrachte folgendes Ergebnis:

a) 17 Knochenreste voni Rind (mindestens 4 Tiere, darunter ein subadultes und ein 

adultes).

b) 5 Knochenreste vom Schwein (mindestens 3 Tiere, darunter ein adultes „Haus“- 

oder Wildschwein und ein subadultes „Hausschwein“).

c) 17 Schaf- oder Ziegenknochen (mindestens ein adultes Schaf und eine subadulte 

Ziege).

d) 6 Knochen von zwei Hamstern (einer adult und einer subadult; nicht geklart, ob 

rezen t oder prahistorisch).

e) 1 Tibia einer Schermaus.

f) 3 Knochenreste von Schildkrote (Emys orbicularis).

g) 22 Knochen von Fischen, davon vier nicht bestimmbar (im einzelnen handelt es sich 

um 5 Knochen von mindestens einem Blei, um zwei Schadelknochen von zwei Plot- 

zen, einen Halswirbel eines Fisches in der GroBe wie groBer Hecht, Weis oder Lachs;

10 Rippen von Fischen).

h) 21 Schalenreste der FluBmuschel (Unio crassus Retz.) und ein Schalenrest der FluB- 

perlmuschel (Margaritana margaritifera L.).

Die Knochengerate wurden hergestellt aus der rechten Ulna eines adulten Rindes 

(Abb. 4 a), einem Metatarsus-Diaphysenfragment wahrscheinlich eines adulten Rindes 

(Abb. 4 b) und aus dem linken distalen Fibulafragment eines adulten Schweines (Abb. 

4 c); ein Geweihsprossenende vom Rothirsch (Abb. 4 d) weist Schnittspuren am oberen 

und unteren Ende auf.

Es handelt sich um zwei Pfrieme (Abb. 4 b—c), ein meiBelartiges Gerat, das even- 

tuell als Glattgerat verwendet wurde (Abb. 4 a), sowie um ein Geweihsprossenende, das 

moglicherweise als Schaftungsgriff fiir Feuersteineinsatze benutzt wurde (Abb. 4 d). 

Darauf scheint die besondere Rearbeitung des diinneren Endes hinzuweisen.

Enter dem Tierknochenmaterial dieser Grube uberwiegen bei weitem Haustierkno- 

chen. Als Jagdtiere sind der Rothirsch (1) und die Schildkrote (1) belegt, wobei das 

Sprossenende vom Rothirsch auch von einer Abwurfstange stammen kann. Fischfang 

ist durch Fischknochen und -schuppen von Blei, Plotze und moglicherweise Hecht nach- 

gewiesen.

Neben groben Abfalien und Abschlagen aus Feuerstein wurden auch Kernsteine in 

der Grube geborgen; es handelt sich hierbei um halbierte Nuklei (vgl. Abb. 5 k).

An Feuersteingeraten wurden an beiden Langskanten retuschierte Messer (Abb. 5 a 

und b), ein bohrerartiges Gerat (Abb. 5 c) und zwei Klingenkratzer (Abb. 5 e, f) gebor

gen. Dazu kommen eine querschneidige Pfeilspitze (Abb. 5 d) und zwei Einsatzstucke 

fiir Erntemesser mil Gebrauchsglanz (Abb. 5 h, i). Beide Gerate weisen eine sageartige 

Kantenretusche auf. Ein weiteres Gerat mit geringen Spuren von Gebrauchsglanz ist an 

der Stirnseite retuschiert und zeigt an der Arbeitskante Gebrauchsretusche (Abb. 5 g).

Die Verwendung von Farben ist durch 5 Stuck Rotel belegt, die aus der Gruben- 

fiillung geborgen werden konnten. Moglicherweise wurden diese Farbsteine auf Reib- 

steinen aus Sandstein zerrieben, von denen jedoch leider nur ein kleines Bruchstiick 

erhalten geblieben ist. Dagegen diirfte die Reibsteinplatte aus Porphyr mit planer Reib-
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Abb. 4. Grona, Kr. Bernburg. Siedhmgsgrube. Knochengerate (a-d) und Reibplatte (e) des 

Spatlengyel-Horizontes. 1 :2
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Abb. 5. Grona, Kr. Bernburg. Siedlungsgrube. Feuersteinartefakte des Spatlengyel-Hori

zontes. 1 :1
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flache sicherlich zum Zerquetschen bzw. Zerreiben von Getreide gedient haben (vgl. 

Abb. 4 e).

In der Grube wurde auBerdem eine flache Gerbllplatte aus Gneis geborgen, die als 

Schlagstein verwendet worden war.

Das Keramikmaterial der Siedlungsgrube entspricht formenmaBig der Stufe IV der 

mahrischen bemalten Keramik (vgl. Podborsky, 1970, Abb. 13)4. Entsprechende 

GefaBformen treten auch noch in der Boleraz-Gruppe der Slowakei auf, die nach 

V. N eme j co va - Pa viiko va (1964, 241) auf der Grundlage der Ludanice-, der 

Jordansmuhler Gruppe und wahrscheinlich auch der Trichterbecherkultur entstanden 

ist. V. N e m e j c o v a - P a v u k o v a (1964, 242) synchronisiert die Boleraz-Gruppe 

mit der Salzmunder Gruppe in Bbhinen.

Da unter dem Material von Grona die fiir die Boleraz-Gruppe charakteristische ver- 

zierte Keramik fehlt, zum anderen typische Elemente der Trichterbecherkultur ausste- 

hen, diirfte die Keramik von Grona alter sein als die Boleraz-Gruppe.

Die Keramik von Grona ist weder bemalt noch anderweitig verziert. Unter den 

Scherben sind solche von Knickwandschiisseln mit nach innen gezogener Miindung 

(Abb. 1 a, vgl. Podborsky 1970, Abb. 13,2, 11) und von Knickwandschalen mit 

ausschwingender Miindung (Abb. 1 b—d, vgl. Podborsky 1970, Abb. 13,3, 22, 23, 

25) belegt. In diesem Zusammenhang darf nicht unerwahnt bleiben, daB Knickwand

schalen mit ausschwingender Miindung auch fiir die Miinchshbfener Gruppe Bayerns 

nachgewiesen sind (S ii B 1969, Abb. 2, 12—13).

Auf dem Bauchumbruch dieser beiden GefaBformen sind paarig bzw. dreifach ein- 

gekerhte ovale Griibchen angebracht (Abb. 1 a—c, vgl. Podborsky 1970, 286, 

Abb. 13 und 16). Dancben sind Scherben mit aufgesetzten Knubben auf der grbBten 

Bauchweite (Abb. 2 b), eine Schbpfkelle mit abgebrochenem, urspriinglich massivem, 

randstandigem GrifTsliel (Abb. 1 e, vgl. Podborsky 1970, Abb. 13,5 — 6) sowie 

stark gemagerte Randscherben von engmiindigen SiedlungsgefaBen mit aufgesetzten, 

auch paarig angebrachten Knubben (Abb. 2 a, c) vertreten.

Besonders charakteristisch fiir den Lengyel-Bereich sind Schbpfkellen, die in abge- 

wandelter Form in fast alien Lengyel-Gruppen nachgewiesen sind.

Das Material der Siedlungsgrube weist also enge Beziehungen zur Stufe IV der mah

rischen bemalten Keramik auf. Im Keramikinventar des Neolithikums der DDR stellen 

die Funde von Grona Fremdkorper dar. Es kbnnte sich demnach einmal um Import

ware, andererseits aber auch um Hinterlassenschaften einer aus dem mahrisch-bohmi- 

schen Raum eingewanderten Gemeinschaft handeln, deren GrbBe wir auf Grund der 

einen bisher ausgegrabenen Siedlungsgrube nicht errechnen bzw. schatzen kbnnen. Die 

zweite Deutung trifft zweifelsohne am ehesten zu.

In der Siedlungsgrube fanden sich neben dem spatlengyelzeitlichen Material auch 

eine Rbssener Scherbe (Abb. 1 f) und einige Scherben der spaten Stichbandkeramik 

(Abb. 1 g—h).

Da die Grube ungestbrt war, diirften diese Scherben beim Eintiefen aus einer alte- 

ren Kulturschicht in die Grube gelangt sein. Diese Annahme ist nicht abwegig, da in

4 Im folgenden werden auszugsweise Ergebnisse der Dissertation von D. Kaufmann 

(Wirtschaft und Kultur der Sticlibandkeramiker im westlichen Mitteldeutschland. Diss. 

Halle, 1972) zitiert.
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unmittelbarer Nahe tier Grube oberflachlich Scherben der spaten Stichbandkeramik 

aufgelesen warden. Das wiirde bedeuten, dab die spate Stichbandkeramik alter als das 

spatlengyelzeitliche Material ist. Gleichzeitig mit der spaten Stichbandkeramik scheint 

die einzelne Scherbe der Rbssener Gruppe zu sein (vgl. Abb. 1 f).

Nach den gegenwartig anerkannten synchronen Verbindungen ist ein gleichzeitiges 

Vorkommen von Keramik, die der Strife IV der mahrischen bemalten Keramik (MBK) 

entspricht, mit Tonware der spaten Stichbandkeramik aus chronologischen Griinden 

abzulehnen (vgl. u. a. N e u s t u p n y 1969, 273). Es wiirde sich demnach diese Ab- 

folge ergeben: Spate Stichbandkeramik (dazugehorig wold auch die Rbssener Scherbe, 

da weitere Funde der Rbssener Gruppe hier ausstehen) — Spatlengyel-Horizont (ent

spricht Strife IV der MBK). V. Podborsky (1970, 286) synchronisiert die Strife IV 

der MBK mil der Baalberger Gruppe und teilweise auch noch mit Jevisovice (C 2). Da 

zwar von der Fundstelle bei Grona die Scherbe einer Baalberger Amphore (vgl. Abb. 3 a) 

belegt ist, das spatlengyelzeitliche Material unseres Erachtens jedoch keine typischen 

Erscheinungen bzw. Beeinflussungen der Trichterbecherkultur zeigt, ware zu iiberlegen, 

ob die Spatlengyel-Fazies von Grona etwa in den Ubergang von der Gaterslebener zur 

Baalberger Gruppe datiert werden kann. In den letzten Jahren haben sich insbesondere 

Archaologen aus der CSSR mit dem Spatlengyel-Horizont beschaftigt (Zapotocka, 

1969: S o udsky, 1969; N e u s t u p n y , 1969). B. Soudsky (1969, 375) mbchte 

die spaten Lengyelerscheinungen als Spatlengyel-Horizont im weiteren Sinne definiert 

wissen. Dagegen kbnnte die unbemalte Keramik, die M. Zapotocka zur Stufe V 

der bbhmischen Stichbandkeramik zusammengefaBt hat, als Spatlengyel-Horizont der 

Stichbandkeramik bezeichnet werden.

Um welche Erscheinungen handelt es sich?

Zur alteren Phase des Spatlengyel-Horizontes rechnet M. Zapotocka (1969, 

545) ihre Stufe V der bbhmischen Stichbandkeramik (entspricht im Saalegebiet etwa 

der Gaterslebener Gruppe). Die mittlere Phase ist nach M. Zapotocka gekenn- 

zeichnet durch die mahrische unbemalte Keramik bzw. Lengyel IV (Brodzany-Nitra in 

der Slowakei; entspricht im Saalegebiet dem Material der Siedlungsgrube von Grona). 

Zur jiingeren Phase des Spatlengyel-Horizontes gehbrt nach M. Zapotocka die 

Jordansmuhler Gruppe bzw. Lengyel V (Ludanice in der Slowakei; entspricht im Saale

gebiet den Funden der Jordansmuhler Gruppe von Wulfen, Kr. Kothen, u. a.; vgl. 

hierzu H. Behrens 1972, 279 f.).

Die unbemalte Keramik in Bbhmen, die der Stufe IV der MBK in Mahren ent

spricht, hat E. Neustupny (1969, 273) kurzlich als Typus Stresovice bezeichnet. 

Bereits A. Stocky (1926, Taf. 61) hatte von Praha-Stresovice Funde verbffentlicht, 

die er jedoch nach der seinerzeit herrschenden Lehrmeinung der Jordansmidiler Gruppe 

zuordnete. Der Typus Stresovice gehbrt der mittleren Phase des Spatlengyel-Horizon

tes an.

Es ergibt sich demnach folgender Horizont:

Slowakei

Lengyel IV 

(Brodzany-N itra)

Mahren

MBK IV 

(mahrische unbe

malte Keramik)

Bbhmen

Typus Stresovice

Saalegebiet

Funde vom

Typus Grona

2 Jahr. f. Mitteldt. Vorgesch. Bd. 59, 1975

Siedlungsgru.be
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Auffallig ist, daB unter dem Keramikmaterial der Grube von Grona keine Funde 

vertreten sind, die durch die Trichterbecherkultur (TBK), speziell durch die Baalberger 

Gruppe, beeinflufit worden sind. Diese Feststellung scheint uns insofern bedeutungs- 

voll, als von derselben Fundstelle Keramik der Baalberger Gruppe nachgewiesen wor

den ist. Das konnte u. E. dafiir sprechen, daB diese Spatlengyel-Fazies von Grona noch 

vor den Beginn der Baalberger Gruppe anzusetzen ist.

Nach J. P r eu B (1966, 78) ist insbesondere die mahrische unbemalte Keramik an 

der Herausbildung der Baalberger Gruppe beteiligt (vgl. auch die globale Einschatzung 

bei E. Pleslova-Stikova 1972, 100). Es ware nun zu iiberlegen, inwieweit Ein

flusse aus dem Bereich der mahrischen unbemalten Keramik (bzw. desTypus Stresovice 

in Bohmen) an der Herausbildung der Baalberger Gruppe beteiligt gewesen sind. Da 

wir von Grona entsprechende Funde vorlegen, scheinen nicht nur Einflusse in das Saale- 

gebiet gelangt zu sein. Typische GefaBform unter dem Keramikmaterial von Grona ist 

die Schale mil geknickter Wandung. Auch in der Baalberger Gruppe treten Schalen mit 

nach innen geknicktem Oberteil auf (vgl. Kaufmann u. Bromme 1972, Abb. 3 g, 

7b, 9b). Nach J. PreuB (1966, 27) weisen doppelkonische GefaBe der Baalberger 

Gruppe Ubergange zur Salzmiinder Keramik auf und kbnnten somit einem jiingeren 

Abschnitt der Baalberger Gruppe angehdren. Wir batten bereits fruher darauf hinge- 

wiesen. daB eventuell die profilierten GefaBformen der Baalberger Gruppe durch die 

Gaterslebener Gruppe beeinfluBt worden sind (Kaufmann u. Bromine 1972, 

55; vgl. auch K r o i t z s c h 1973, 43). Wir mochten diese Uberlegung erganzen und 

auch noch starke Einflusse aus dem Bereich der mahrischen unbemalten Keramik so- 

wie des Typus Stresovice in Bohmen auf die Baalberger Gruppe einbeziehen.

Dann ware jedoch zu iiberlegen, ob die Knickwandschalen der Baalberger Gruppe 

auf den EinfluB der Salzmiinder Gruppe zuriickzufiihren sind oder — was einleuchten- 

der zu sein scheint — ihre Entstehung der mahrischen unbemalten Keramik (Typus 

Stresovice; Material vom Typ Grona) verdanken. Sollte dies zutreffen, diirften die Gra

ber von Halle-Heide (vgl. Kaufmann u. Bromme 1972) einem alteren Ab

schnitt der Baalberger Gruppe zuzuordnen sein.

In diesem Zusammenhang seien uns noch einige Bemerkungen zur Entstehung der 

Gaterslebener Gruppe erlaubt.

In der hiesigen Literatur wire! die Entstehung der Gaterslebener Gruppe verschie- 

dentlich mit der unbemalten Keramik in Verbindung gebracht (zuletzt H. Behrens 

1972, 279). In seiner Dissertation uber die Stichbandkeramik im Saalegebiet hat 

D. Kaufmann (1972) nachgewiesen, daB bereits in der spaten Stichbandkeramik 

(StBK) Einflusse aus dem Bereich der mahrischen bemalten Keramik GefaBformen her- 

vorbringen, die dann allmahlich zur Gaterslebener Gruppe iiberleiten. Es ist bemer- 

kenswert, daB derartige GefaBformen in Gebieten entstehen, die zwar unter starkem 

EinfluB der mahrischen bemalten Keramik gestanden haben, die aber nicht zum direk- 

ten Verbreitungsgebiet dieser Gruppe gehdren. Dazu kommt noch, daB sich in diesen Ge

bieten die spate Stichbandkeramik voll entwickeln konnte. Zu diesem Bereich gehoren 

sowohl Bohmen (Stufe V der dortigen StBK nach M. Z a p o t o c k a) als auch das 

Saalegebiet (Gaterslebener Gruppe). Das bedeutet, daB die entscheidenden Impulse fur 

die Herausbildung der Gaterslebener Gruppe (wie auch der unbemalten Keramik in 

Bohmen = Stufe V der bohmischen StBK) von der mahrischen bemalten Keramik aus-



Siedlungsgrube des Spatlengyel-Horizontes 19

gehen und in Verbindung mit spater Stichbandkeramik diese nene Qualitat hervorbrin- 

gen.

Damit soli keineswegs ein EinfluB aus dem Bereich der unbemalten Keramik Bob

mens (= Stufe V der dortigen StBK) geleugnet werden.

Im Zusammenhang damit kann nun auch nachgewiesen werden, daB die friihesten 

Anfange sowohl der Gaterslebener als auch der Rbssener Gruppe noch in der spaten 

StBK zu suchen sind.

Ausgehend von diesen Uberlegungen und den gegenwartig anerkannten Verbindun- 

gen haben wir versucht, die einzelnen Phasen des Spatlengyel-Horizontes sowie Funde 

und Einflusse benachbarter Kulturgruppen mit den Kulturgruppen des Saalegebietes 

zu synchronisieren (siehe Tabelle).

Abfolge der 

archaologischen 

Kulturgruppen im

Saalegebiet

Funde und Einflusse 

benachbarter Kulturgruppen

Synchronisierung mit dem Spatlengyel- 

Horizont

Baalberger Gruppe

Rossener und

Gaterslebener

Gruppe

Spate Stichband

keramik

Funde vom Charakter der 

Jordansmuhler Gruppe 

(Wulfen, Kr. Kothen)

Funde vom Charakter der 

Michelsberger Gruppe 

(Riibeland, Baumannshohle, 

nach Behrens 1969)

Funde vom Charakter der 

mahrischen unbemalten 

Keramik (Grona)

GroBgartacher Gruppe;

Einflusse der MBK und der 

Rossener Gruppe

Jordansmuhler Gruppe = jiingerer 

Abschnitt des Spatlengyel-Horizontes = 

Lengyel V in Mahren = Ludanice in 

der Slowakei

Typus Grona = mittlerer Abschnitt des 

Spatlengyel-Horizontes = Typus 

Stresovice in Bohmen = Stufe IV der 

MBK in Mahren = Lengyel IV in 

der Slowakei

Gaterslebener Gruppe = alterer Abschnitt 

des Spatlengyel-Horizontes = Stufe V der 

StBK in Bohmen (nach Zapotocka 1970, 

Taf. 1)

Die wenigen Jordansmuhler Funde im Saalegebiet sind von Bohmen liber Sachsen 

herzuleiten. Da die Jordansmuhler Funde in Bohmen mit der alteren Trichterbecher- 

kultur (Baalberger Gruppe) synchronisiert werden (vgl. Behrens 1972, 280), diirfte 

auch fur die Jordansmuhler Funde im Saalegebiet eine entsprechende zeitliche Einord- 

nung in Betracht kommen. Dagegen gehbren die westpolnischen (schlesischen) Funde 

der Jordansmuhler Gruppe einem entwickelteren Abschnitt der Trichterbecherkultur
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an (vgl. Preufi 1966, 28). In diesem Zusammenhang soil jedoch nicht unerwahnt 

bleiben, dab K. Kroitzsch (1973, 45) die Jordansmuhler Funde im Saalegebiet be- 

reits in die Gaterslebener Besiedlungsphase datieren mochte (vgl. auch Neustupny 

1969, 277).

Fur Gleichzeitigkeit von alterer Baalberger Gruppe mit den Jordansmuhler Fun- 

den scheint auch zu sprechen, dab nach V. Podborsky (1970, 286) die Stufe IV der 

mahrischen bemalten Keramik mit der Jordansmuhler Keramik in Mittelmahren zeit- 

lich korrespondiert.
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