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Irenăus Matuschik (Rastatt) 

Arbon-Bleiche III (Beitrag A. de Capitani/ U. Leuzinger in diesem Band) und die 
Neufunde des Horizontes der klassischen Badener Kultur aus Bayem (Liste 2 im Anhang) 
lassen die Frage nach dem zeitlichen Verhaltnis zwischen den spatneolithischen2 Kulturen 
Siidbayems und dem Bolerâz-Badener Kulturkomplex sowie nach dessen Bedeutung fiir die 
spatneolithische Kulturentwicklung in Siidbayem3 neu stellen. Hierzu werden samtliche 
naturwissenschaftliche Daten zur Zeitstellung der siidbayerischen Kulturen zusammengestellt 
und sodann mit den Daten fiir die Bolerâz-Gruppe und Badener Kultur verglichen. 
Anschlie.Bend werden die konventionellarchaologischen Daten zum Verhaltnis 
Altheim/Cham-Bolerâz/Baden einer Neubewertung unterzogen. Das Ergebnis soll in cine in 
Kooperation mit J. Koninger, M. Kolb und H. Schlichtherle erstellte Chronologie-Tabelle 
einmiinden, in der das erzieltc Resultat fiir das Nordalpengebiet verdeutlicht wird (Abb. 9)4; 
die Mitberiicksichtigung Niederosterreichs bas iert auf dcn durch E. Ruttkay und P. Stadler 
publizierten Angaben5 und die Siidwestmăhrens auf dcn Angaben von A. Medunovă
Benesovă6. AbschlicBend wird auf die Bedcutung des Bolerăz-Badener Einflusscs fiir dic 
spatneolithischc Kulturentwicklung in Siidbaycm cinzugehen sein. 

Datierungsangaben fiir das siidbayerische Spătneolithikum 

Fiir dic Kulturen des siidbaycrischen Spatncolithikums von der Miinchshofcner - bis zur 
Schnurkeramischen Kultur - die Daten fiir die Glockenbecherkultur bleiben hier 
unberiicksichtigt - liegen inzwischen fiinf Dendrodatenserien (Tab. 1 a, alphabetisch 
gekennzeichnet)7 und 77 1 4C-Daten (Tab. l a, numerisch gekennzeichnet)B vor. Die 14C
Rohdaten wurden zunachst kalibriert9 und anschlieBend gemeinsam mit den Dendrodaten in 
Zeitbalkenform dargestellt (Tab l a). Da die Voraussetzungen fiir das sogenanntc wiggle 
matc/JinglO  in Form stratifizierter Proben aus Vertikalstratigraphien dem siidbayerischen 
Quellenbestand weitgehend fehlen, wurde auf cine Datendarstellung in Zeitkurvenform, bei 
der im Falle mehrerer Wahrscheinlichkeitsbcreiche durch die Kurvenhohe die jcweilige 
Plausibilitat zum Ausdruck gcbracht wird (wic in Abb. 2), verzichtct. Wic aus der 
Nachweisliste hervorgeht, ist die Zusammensetzung dcr Materialien, die fiir die 14C
Datierungen verwendet wurden, inhomogen. Wahrend die Daten fiir die Wallerfinger Fazies 
und fi.ir die Schnurkeramischc Kultur auf menschlichen Skelettmaterialien aus Bestattungen 
zuriickgchen, basieren die Angaben fiir dic Altheimer Gruppc und Chamer Kultur, welchen 
archaologisch nachwcisbare Bestattungen fehlen, nahezu ausschlic.Blich auf Holzkohlefunden 
und Knochen aus Siedlungszusammenhangenl 1 .  Hierbei gelten Siedlungsdaten im Vergleich 
zu den Skelettdaten zu Recht als weniger zuvcrlassig12.  Einigc Fchldaticrungen, die in der 
Nachweisliste der Vollstandigkeit halber aufgefiihrt v:urden, blicben in der Datendarstellung 
in Zeitbalkenform deshalb unberiicksichtigt. Wahrcnd drei von ihnen zu jung sind (Tab. 1 b, 
Nr. 68-70), weichen fiinf markant zum Ălteren ab (Tab. l b, Nr. 1 1 , 30-33). Hierbei fallen sie 
so deutlich aus dem fiir die jewciligen Kulturen belegten Zeitrahmen, daI3 sie nach den durch 
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D. Raetzel-Fabian herausgestellten Kriterien als "grobe Fehldatierungen" 1 3 bzw. als Ausrei.13er 
zu bewerten sind. Zur Moglichkeit ihrer Erklărung sind einige Auffii.lligkeiten festzustellen. 
Zunăchst ist zu erkennen, da13 Ausrei.13er in der vorliegenden Serie auf Siedlungsdaten begrenzt 
sind und den Skelettdaten fehlen - eine Bestătigung fiir die Annahme, dafi zu einem 
bestimmten Zeitpunkt samt Beigaben beigesetzte Verstorbene fiir Datierungsanliegen im 
Vergleich zu Siedlungsfunden zuverlăssiger sind. Weiterhin ist festzustellen, dafi die 
Ausrei.13er zum Jiingeren hin mehrheitlich von der Oberkante der jeweiligen Befunde stammen 
(Tab. 1 b, Nr. 69-70), womit ihre Erklărung durch spătere Material-Intrusionen moglich ist. 
Auch die Moglichkcit der Probenkontamination diirfte hier, in Pflug- und Wurzel
horizontnăhe, gr6J3er sein als in tiefer liegenden Schichten. Bei den Ausrei.13ern zum Ălteren 
hin fâllt wiederum auf, dal3 sie in Zeitrăume fallen, die fi.ir die jeweiligen Befunde auch durch 
ăltere Streufunde belegt sind - in Moosham handelt es sich um Altfunde der klassischen 
Miinchshofener Kultur1 4  und in Riekofen-"Kellnerfeld" um Altfunde der Altheimer Gruppe l5 .  
In diesen Făllen korrespondieren die Ausrei.13er also mit ălteren Streufunden, wonach ihre 
Erklărung durch mechanische Sedimentverlagerung zur Zeit der Errichtung und Nutzung der 
jeweiligen Befunde - in beiden Făllen Erdgrăben, deren Errichtung massive Eingriffe in den 
Boden darstellten - moglich ist. Gmndsătzliche Probleme methodischer Art bereiten die 
wenigen Ausrei.13er somit nicht. Bei Begrenzung auf die Abweichungen zum Ălteren hin 
betrăgt ihr Anteil knapp 8%. 

Hinweise auf systematische Abweichungen durch eine grundsătzliche Kontamination der 
Proben oder durch den Altholzeffekt1 6 sind in der somit bereinigten Datenserie nicht 
augenfâllig. Zum einen wird die Radiokarbondatierung der Altheimer Gruppe durch die fiir 
diese Kultur vorliegenden Dendrodaten bestătigt (Tab. 1 ;  vgl. hierzu auch den Dendro
/Radiokarbondatenabgleich fiir Arbon Bleiche III durch De Capitani/Leuzinger in diesem 
Band) l 7. Zum andercn ergeben die "Skelettdaten" fur Wallerfing einer- und fiir die Becher
kulturen anderseits einen zeitlichen Rahmen fiir die "Siedlungsdaten" der Kultursequenz 
Altheim-Cham. Und zum dritten sind zwischen Kulturen, deren Aufeinanderfolge durch 
stratigraphische Daten belegt ist - dies trifft fur das Verhăltnis Wallerfing-AltheimlB, 
Wallerfing-klassisches Baden 19  und Altheim-Cham20 zu - keine gr613eren Dateniiberlappungen 
festzustellen, wie sie bei einem Zutreffen der Probenkontamination oder des Altholzeffektes zu 
erwarten wăren. Eine Schwierigkeit in der Datendeutung besteht aber dennoch: Je mehr 
Angaben fiir einen Befund vorliegen, desto melu streuen sie auf die Zeitachse bezogen, wie 
anhand der Daten fur die "Kulturschicht" in Ergolding-Fischergasse (Tab. 1 ,  Nr. 1 3- 14, 16, 1 8, 
20-21 ,  25-27, 29) und fiir den Graben in Ergolding-Kopfham (Tab. 1 ,  Nr. 34-35, 38-39, 46-49, 
5 1 ,  56, 59, 64) zu crkcnncn ist. Solange dicscr Befund durch dic jcweilige Besiedlungs
geschichte nicht plausibel zu crklăren ist2 I - zwischen dcm ăltesten und dem jiingsten Datum 
fiir den Graben von Kopfham klafft eine Liicke von mindc::stens (!) zwei Jahrhunderten (Tab. 1 ,  
vgl. die Daten Nr. 34 und 64) - , warnt er vor ciner Dberbewertung von Einzeldaten22. Zur 
Frage, ob hiermit nochmals die Probleme Siedlungsdaten und Altholzeffekt angesprochen 
wurden, sind systematische Auswertungcn und Beurtcilungen gr6J3erer Skclettdatenserien 
abzuwarten23 . 

In ihrer Aussage ergibt die Gesamtserie cin in sich stimmiges Bild, welches mit 
konvcntionellarchăologischen Daten zum rclativen Verhăltnis zwischen den verschiedenen 
Kulturen, nămlich Stratigraphien und Fundvergesellschaftungen (vgl. w .o.), gut 
iibereinstimmt. Demnach datiert die Miinchshofencr Kultur (Tab. 1 ,  Nr. 1 -3)24 noch in das 
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Dritte und die Wallerfinger Fazies bzw. Spăt-Miinchshofener Kultur (Tab. 1 ,  Nr. 4-7)25 in das 
letzte Viertel des 5 .  vorchr. Jahrtausends. Die Michelsberger Kultur der Stufen II/III nach J. 
Liining26 setzt mit ihrer Anfangsdatierung im letzten Viertel des 5.  vorchr. Jahrtausends ein 
und iiberlappt sich mit der Anfangsdatierung der Altheimer Gruppe, die am sichersten durch 
die Dendrodatierung der Pfyn-Altheimer Gruppe Oberschwabens in das 38 .  vorchr. 
Jahrhundert einzugrenzen ist (Abb. 9, Datierung der Pfyn-Altheimer Gruppe Oberschwabens). 
Angedauert hat die Altheimer Gruppe nach der Dendrodatierung von Pestenacker II (Tab. 1 a, 
D) mindestens bis 343 1 v. Chr. Die 14C-Angaben leisten zu dieser Frage nur bedingt einen 
Beitrag, da die spătesten Daten (Tab. 1 ,  Nr. 23-29) der starken Oszilation der Kalibrations
kurve wegen mehrere voneinander abgesetzte Wahrscheinlichkeitsbereiche bezeichnen und 
eine Entscheidung dariiber, in welchen von ihnen das tatsăchliche Datum fâllt, nicht moglich 
ist. Bine gemeinsame Sichtung der "Fremdformen" von Arbon-Bleichc III mit den Kollegen 
De Capitani, Koninger und Schlichtherle ergab aber, dal3 sich hicrunter auch Elemente der 
Altheimer Gruppe befinden27, wonach jene wohl bis 3370 v. Chr. und vielleicht auch noch 
etwas dariiber hinaus andauerte. Nach dem Datcnmedian konnte in Siidbayem dic Altheimer 
Siedlung von Aiterhofen-Odmiihle diesem nach-Pestenacker II-zeitlichen Abschnitt zuweisbar 
sein (Tab. I ,  Nr. 1 9, 23). Zwar mul3 cine Datierungseingrenzung durch den Datenmedian 
einzelner Siedlungsdaten methodisch fragwiirdig sein (vgl. w.o.), <loch ergab auch Aiterhofen
Odmiihle, wic Arbon-Blciche III, einen Fund dcr Bolerăz-Gruppe (Abb. 4, A), wăhrend dem 
reichen Inventar der etwas ălteren Siedlung Pestenacker II entsprechcndc Elemente fehlen. 
Somit konntc Pestcnacker II einen Terminus post quem und Arbon-Bleichc III einen Terminus 
ante quem fiir die Anfangsdatierung der "Boleraz-Badener Einflul3nahme" im Nordalpengebiet 
abgeben, wonach der entsprechende Zeitraum auf etwa 47 Jahre einzugrenzen wăre - freilich 
wissen wir nicht, auf wie răumlich breiter Linie dieser EinfluJ3 wirksam war. Im 
osterreichischen Salzkammergut dauerte eine furchenstichkeramische Tradition an, ohne 
durch die Bolerăz-Tradition wesentlich iiberprăgt worden zu sein28. 

Ăhnliche Probleme wie fiir die Enddatierung der Altheimer Gruppe liegen auch fiir die 
Anfangsdatierung der Chamer Kultur vor. Die friihesten Daten liegen zwischen 3340-3 100 
bzw. 3040 BC cal (Tab. I ,  Nr. 34-35), doch ist einc Eingrenzung innerhalb der entsprechenden 
Mutungsintervalle auch hier nicht moglich. Ein deutliches lndiz fiir einen Spatansatz innerhalb 
der genannten Intervalle ist, dal3 die deutliche Mehrheit der Angabcn fi.ir die Chamer Kultur 
bereits dem 3 .  vorchr. Jahrtausend angehort (Tab. 1 ). Sie setzte demnach wohl erst im 
endenden 4. vorchr. Jahrtausend ein - nach den vorliegenden 14C-Daten viclleicht im 32 
vorchr. Jahrhundert -, wonach zwischen den fiir die Altheimer Gruppe und Chamer Kultur 
belegten Zeitraumcn cine Datenliicke vorzulicgcn scheint. Diesc Annahmc wird durch cine 
bestimmte Uberlegung gestiitzt: Die beiden friihesten Daten fiir die Chamer Kultur basieren 
auf Proben aus dem Graben auf dem Galgenberg bei Ergolding-Kopfham, und es wurde bereits 
festgestellt, dal3 die Daten fiir diesen Befund eine gewisse Streuung aufweisen (s.w.o.). Ihre 
Mehrhcit bezcichnet einen ctwas jiingeren Zeitraum, weshalb einc statistische Auswcrtung 
sămtlicher Angaben fiir den Graben eincn spăteren Ansatz fiir Ergolding-Kopfham ergibt29. 
Bine statistische Auswertung aller Daten fiir den Fundkomplex der friihen Chamer Kultur in 
HienheimJO weist bei Zugrundlage des 50%-Kcmbereiches auf eine Anfangsdaticrung ab 3 1 00 
BC cal hin3 1 .  Hiermit ist ein Mindestansatz fiir dic Chamer Kultur darzustcllen. Zu einer 
entsprechenden Anfangsdatierung der Chamer Kultur nach bisherigem Kenntnisstand gelangt 
man auch aus siidwestdeutscher Sicht, da Fundkomplexe der Horgener Kultur Oberschwabens 
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und des Bodenseeraumes ab der zweiten Hălfte des 32. vorchr. Jahrhunderts durch einen 
relativ hohen Anteil an Leistenverzierung gekennzeichnet werden32, der plausibel auf einen 
Einflu.B der Chamer Kultur zuriickzufiihren ist33. Hervorzuheben sind hierbei randstăndige 
Kerbleisten - sie sind typologisch von "Altheimer Arkadenrăndem" zu unterscheiden, da jene 
zumeist an der Unterkante fingergetupft wurden, wăhrend den randstăndigen Kerbleisten die 
Kerben oder Tupfen zumeist mittig von der Seite her aufgebracht v.rurden - , wie sie in Bad 
Buchau-"Dullenried" besonders hăufig sind, da es sich hierbei um ein Element handelt, 
welches in der friihen Chamer Kultur des bayerischen Donautales auf einen EinfluB der 
Badener Kultur zuriickzufiihren ist (vgl. w.u.). 

Auch die Enddatierung ist fiir die Chamer Kultur schwierig einzugrenzen, da die 
Mutungsintervalle der entsprechenden Angaben bei Begrenzung auf qualitativ gute Rohdaten 
etwa zwischen 2900-2600 BC cal streuen (Tab. I ). Doch ist hier eine Eingrenzung iiber das 
wigg/e matching moglich, da eine der Angaben fiir Rickofen ein Fundamentgrăbchen datiert, 
welches den Graben stratigraphisch iiberlagert (Tab. I ,  Nr. 52)34, wonach sie einen Terminus 
ante quem fiir die Datierung des Grabens abgibt - das Datum lautet 29 1 0-2700 BC cal. Zudem 
fallen die Daten fiir Moosham-"Flickermiihle", definierende Fundstelle fiir eine mittlere 
Entwicklung der Chamer Kultur35, in genau denselben Zeitraum (Tab. l ;  Nr. 55; 60). Da das 
Inventar von Moosham aber typologisch zwischen friiher und spăter Chamer Kultur 
vermittelt36, wăre es bei Anwendung des wiggle matching einem ăl teren und Inventare wie 
Riekofen einem jiingeren Abschnitt dieses Zeitraumes zuzuordnen, letzteren Falls also dem 
28. vorchr. Jahrhundert37. Hiermit korrespondieren hinwiederum konventionellarchăologische 
Daten, da die spăte Chamer Kultur in zwei gesicherten Făllen mit einer typologisch friihen 
Schnurkeramischen Kultur38 vergesellschaftet ist39, die în Siidbayem bis etwa 2600 BC cal 
andauerte, jedenfalls setzen die Daten fiir die entwickelte siidbayerische Schnurkeramik bzw. 
Fazies Geiselgasteig erst um diese Zeit cin (Tab. 1 ,  Nr. 74-75)40. Nach bisherigem 
Kenntnisstand war an eine Anfangsdatierung der Sclmurkeramischen Kultur ab ctwa 2800 BC 
cal zu denken, wăhrend das Datum fiir die schnurkeramische Bestattung von Augsburg
Haunstătten4 l den Zeitraum 3 1 00-2920 BC cal bezeichnet (Tab. 1 ,  Nr. 7 1 ). Die Entscheidung, 
ob diese Angabe - immerhin ein Skelettdatum (vgl. w.o.) - eine Revision der 
Anfangsdatierung der Schnurkeramischen Kultur rechtfertigt42 oder aber auf Kontamination 
zuriickzufiihren ist, wird wohl erst bei einer groBeren Datenbasis moglich sein43. 

Datierungsangaben fiir den Bolerăz-Badener Kulturkomplex 

Nachdem die Chronologie bzw. absolute Datierung der siidbayerischen Kulturen 
dargestellt wurde, sci auf die Datierung der ostlich bzw. siidostlich anschlieBenden 
Kulturgruppierungen cingegangen. Bei Beriicksichtigung sămtlicher Daten ist mit eincm 
Einsetzen der Bolerâz-Gruppe im 37., der klassischen Badener Kultur im 34. und der Vucedol 
Kultur um etwa 3000 BC cal. zu rechnen (Abb. 1 )44. Wie schwicrig dic Beurteilung hier im 
Detail ist, zeigt îndes allein das Blockdiagramm fiir "Kostolac"; es drăngt den Verdacht auf, 
daB unzureichend definierte Sachverhalte Beriicksichtigung fanden. Auch die teilweise starke 
Uberlappung der jeweiligen Blockdiagramme45 lăBt die Frage erheben, wic dcnn das Bild bei 
einer chorologisch stărker differenzierenden Betrachtung ausfiele. Nach datierten Fund
komplexen Niederosterreichs ist die "Gemischte Gruppc mit Furchenstichkcramik und 
Baalberg" etwa in die Zeit 3900-3700/3600 BC cal zu datieren (Abb. 2)46, und dic klassische 
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Badener Kultur ca. in die Zeit 3350-2950 BC cal (Abb. 2)47 - was mit den obigen 
Datierungsansătzen auf iiberregionaler Basis korrespondiert. Die Daten fi.ir die "Gemischte 
Gruppe mit Furchenstichkeramik und Baalberg" einer- und fi.ir die Badener Kultur anderseits 
ergeben derart fi.ir Niederosterreich einen zeitlichen Rahmen auch fi.ir die Einordnung der 
Bolerăz-Gruppe, die demzufolge der Zeit 3700/3600-3350 BC cal angehoren sollte. Fiir 
Niederosterreich ist anhand der bisher vorgelegten Zeitangaben fi.ir die Badener Kultur bzw. 
Ossamer Gruppe ein wiggle matching m6glich48, da bei einem der Daten fi.ir Ossam II nach 
Ch. Mayer49 eine hohe Plausibilităt fi.ir eine Datierung auf 3 1 00-2900 hinweisf (Abb. 2, 
Lab.nr. Bln 207 1 ), bei zwei weiteren hingegen auf 3350-3 1 00 BC cal (Abb. 2, Lab.nr. Bln 
2069-2070) - demselben Zeitraum, den auch zwei weitere Daten fi.ir Ossam I nach Mayer 
bezeichnen (Abb. 2, Lab.nr. GrN 6940, 140 1 6). Ossam I sollte demnach einem ălteren und 
Ossam II einem jiingeren Abschnitt dieses Zeitraumes angehoren, das etwas jiingere Datum 
fi.ir Ossam II wiirde hieran zwanglos ankniipfen. 

Die Datierungsansătze fiir die niederosterreichischen Kulturen wurden in die 
Zusammenstellung der Daten fi.ir die siidbayerischen Kulturen projiziert (Abb. 3), wobei ich 
mich beim Ansatz der Vucedol Kultur nach der Datierung von Fundstellen der jiingeren 
Chamer Kultur mit Kontaktfunden der Kulturen jiingeres Jevisovice B und Ig ISO leiten lieJ3, 
wonach es sich letzterenfalls um eine Datierung von Vucedol aus siidbayerischer Perspektive 
handelt. Eine zuverlăssige "Kettenchronologie" wird erst nach einer jeweils unabhăngigen 
Datierung der verschiedenen Kulturregionen moglich sein5 1 .  

Konventionellarchăologische Daten 

Zur chronologischen Eingrenzung des "Bolerăz-Einflusses" wurden bereits etliche 
Angaben erhoben (s.o.). Demzufolge wurde er im mittleren Nordalpengebiet erst gegen Ende 
der Entwicklung der Boleraz-Gruppe in deren zentralen Verbreitungsgebieten wirksam. Diese 
Annahme, die hier typologieunabhăngig aufgrund natutwissenschaftlicher Datierungsangaben 
erzielt wurde52, wird durch konventionellarchăologische Hinweise insofem gestiitzt, als der 
Bolerăz-Fundbestand des Nordalpengebietes teilweise Elemente umfaJ3t, die laut Z. Sochacki 
bereits in die Zeit der friihklassischen Badener Kultur weisen53.  Zumindest an den 
entsprechenden Fundstellen, Bodman und Sipplingen, diirften sie als ein datierender 
Bestandteil zu bewerten sein (Abb. 1 0)54. 

Die Kartierung (Abb. 1 O) und Beurteilung der wenigen hierher gehorigen Funde (Liste 
I im Anhang) bestătigen das anhand der naturwissenschaftlichen Daten gezeichnete Bild. 
Demnach sind aus dem gesamten Nordalpengebiet insgesamt nur sechs Fundstellen bekannt 
geworden, die Elemente der Bolerăz-Gruppe ergaben - die augenfiillige Hăufung am Bodensee 
diirfte auf die besondere Forschungs- und Quellensituation in diesem Raum zuriickzufiihren 
sein. Im ăuJ3ersten Osten des Kartenausschnittes, in Oberosterreich, ist der Boleraz
Fundniederschlag relativ massiv. Die Annahme D. Mitterkalkgrubers, daJ3 an der Rebensteiner 
Mauer Material der Bolerăz-Gruppe mit furchenstichverzierter Keramik in der Art der Funde 
von Jevisovice CI  und Mondsee vergesellschaftet sei55, ist zwar wahrscheinlich, durch die 
vorgelegte Dokumentation aber nicht nachzuvollziehen. Der bisher vereinzelte Fund aus dem 
Verbreitungsgebiet der Altheimer Gruppe kam in einer Grobe mit Material dieser Kultur zum 
Vorschein (Abb. 4, A). Anhand der stratifizierten Funde von Arbon-Bleiche III ist 
darzustellen, daJ3 es sich um Funde und Elemente der Boleraz-Gruppe in einem lokalen 
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Fundmilieu handelt (De Capitani/Leuzinger in diesem Band). Sie sind, wie die bereits 
erwăhnte Fundbegutachtung ergab, in zwei Kategorien zu unterteilen: Zum einen in Funde, die 
genauso aussehen wie Funde im eigentlichen Bolerăz-Gebiet, und zum anderen in lokale 
Umsetzungen. Besonders der zuletzt genannte Aspekt verdeutlicht eine "Bolerăz
Badenisierung" der nordalpinen Kulturen lăngs des Donauoberlaufes (vgl . hierzu Abb. 1 0). 
Der hier vorgelegte und fiir das Verbreitungsgebiet der Altheimer Gruppe noch vereinzelte 
Befund aus Aiterhofen-Odmiihle spricht dafiir, daJ3 das anhand der Situation am Bodensee 
gewonnene Bild auf Siidbayem zu iibertragen ist. 

Im nachfolgenden Horizont der klassischen Badener Kultur ăndert sich das Bild, indem 
die Fundstellenzahl insbesondere in Siidbayem deutlich zunimmt, das Gcsamtverbreitungs
gebiet nun aber abnimmt (Abb. 1 1 ). Insgesamt sind aus dem Nordalpengebiet 1 7- 1 8  
Fundstellen bckannt gewordcn, die Funde bzw. Elemente ergaben, wic sie fiir die Badener 
Kultur typisch sind odcr zumindcst dcutliche Beziehungen zur Badener Kultur erkcnnen lasscn 
(Liste 2-3 im Anhang)56. Wie F. BLAICH unterteile ich die entsprechenden Fundkomplexe in 
zwei Kategorien57: Zum einen in Fundkomplexe, die Beziehungen zur klassischen Badener 
Kultur erkennen lassen (Liste 2 im Anhang), und zum anderen in Fundkomplexe der Chamer 
Kultur mit Einzelfunden bzw. Elementen der spăten Badener Kultur (Liste 3 im Anhang). 

Fiir die zuerst genannte Kategorie stellte Blaich 10 Fundstcllen zusammcn58. Allcrdings 
ist Straubing-"Ziegelei Jungmeier" (Liste 3,  Nr. 20) hiervon auszuschlieJ3en, da der 
entsprechende Fundkomplex nach der bereits zuvor erfolgten Neuvorlage durch I. Burger 
dominierend aus Funden der Chamcr Kultur bestcht und der durch Blaich genanntc Fw1d der 
spăten Badener Kultur - auch er selbst stammt aus einem Befund dcr Chamer Kultur - an dieser 
Fundstelle vereinzelt ist. Auch die Zuweisung des Siedlungsinventares von Mamming 
(Fundauswahl: Abb. 6; Liste 3,  Nr. 1 7)59 zur "klassischen Badencr Kultur" durch Blaich60 muJ3 
fraglich sein6 1 .  Zwar umfaJ3t das Inventar Formen der Badener Kultur mit "Badcner Tassen" 
(Abb. 6, 1 -3), einem Schopferfragment (Abb. 6, 8) unei dem Fragment eincs mutmaJ3lichcn 
FuJ3gefâJ3es (Abb. 6, 1 1 )62, <loch sind diese Formen im Osten auch noch fiir Ossam II nach 
Mayer belegt63 und in Siidbayem in Form von "Badener Tassen" und Schopfem auch noch fiir 
die friihe Chamer Kultur (vgl. w.u.). Zudem fehlt dem Inventar Kannelurverzierung gănzlich, 
nicht aber eine Eindruckverzierung, wie sie im Osten fiir die spăte Badener Kultur bzw. Ossam 
II nach Mayer typisch ist64. AuJ3erdem wird Mamming durch ein Element gekennzeichnet, 
welches in Siidbayem sowohl der Altheimer Gruppe als auch der Chamer Kultur fehlt65, 
nămlich durch vertikalgeriefte 6senhenkeI66 - im Befund "Objekt 1 05- 1 06"67 ist ein solcher 
Henkel mit in Art der spăten Badener Kultur Niederosterrcichs verzierter Ware 
vergesellschaftet. Zwar sind vertikalgeriefte Hcnkel auch fiir dic Badener Kultur belegt68, <loch 
sind sie in ihr nur seltcn69, zudem ist die Vcrtikalriefung - teilweise in Kannelurtechnik 
ausgefiihrt - hier auf dic Form des weitlichtcn Henkels beschrănkt70. Hăufig und auch in Form 
von Osenhenkeln ist das Merlonal aber fiir die nordlich benachbarten Kulturen Wartberg und 
Bemburg belcgt7 I ,  wo cs, zumindest im Osten des angegebenen Verbreitungsgebietes, nach S. 
Biicke und J. Beran fiir einen friihen Horizont der Bemburger Kultur typisch ist72. Die 
absolutchronologische Datierung des entsprechenden Horizontcs innerhalb der Bcmburger 
Kultur lautet auf ca. 3200 BC caI.73 , was dcr dargclegten Anfangsdatierung der Chamer Kultur 
nahc kommt (vgl. w.o.). Erhărtet wird die crschlossene Nahe zur Chamer Kultur durch 
formenkundliche Uberlegungen, da Trichterrandschiisseln wie Abb. 6, 1 2- 14  und besonders 6, 
17 ohne wciteres der Chamer Kultur zuzuordnen sind. Und schlieJ3lich liegt aus Mamming die 
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Randscherbe eines ungegliederten Topfes mit gewolbter Wandung und Randkanneliire ader -
kehlung vor74 und somit einer Form, die A. Hafner/ P. Suter zufolge in der Horgener Kultur :fiir 
einen Horizont des 32. Vorchr. Jahrhunderts typisch ist75, Mamming sei hier deshalb entgegen 
dem Urteil Blaichs aus dem Horizont der klassischen Badener Kultur Siidbayems ausgegliedert 
und dem Horizont der spăten Badener Kultur/friihcn Chamer Kultur zugewiesen (zur 
Beurteilung des Ersteren vgl. w.u.). Anderseits ist der Fundstellenbestand um die seitdem 
vorberichtartig genannte Fundstelle Geiselhoring-Siid (Liste 2, Nr. 1 3) zu erweitem. AuJ3erdem 
lieJ3 die Verfasserin Funde vom Goldberg (Abb. 4, B; Liste 2, Nr. 14), die R. A. Maier in seiner 
Zusammenstellung aus dem Jahre 1 955 teilweise bereits erfaJ3t hat76, unberiicksichtigt. Nach 
der relativ stark profilierten Form der in Kannelurtechnik flechtbandverzierten Kanne (Abb. 4 
B, 1 )  diirfte sie bereits der friihen Badener Kultur zuzuordnen sein77, und die kreuzschraffierte 
Scherbe (Abb. 4 B, 2)78 sowie die am Bodenansatz bei Flachbodigkeit schrăg gelochte 
Bodenscherbe (Abb. 4 B, 4)79 von dieser Fundstelle stiitzen diese Beurteilung8o. Bei der 
Umbruchscherbe - ader Bodenscherbe vergleichbar Abb. 4 B, 4? - mit vertikal-subkutan 
gelochter Ose aus Herkheim (Liste 3, Nr. 25) ist wohl nicht zu entscheiden, ob es sich um einen 
Fund der friihen ader spăten Badener Kultur handelt, da "Hăngegefâl3e" nach Mayer aus beiden 
Ossarn-Stufen bekannt sind8 1 .  Der altbekannte Fund aus Oberporing (Liste 3, Nr. 1 6) ist 
schwierig zu beurteilen, da bei dem Begleitfund der kannelurverzierten Amphore nicht zu 
entscheiden ist, ob es sich um eine Tasse mit konischer Wandung ader lediglich um einen 
steilwandigen Napf handelt. Vergleichbar durch Kannelurbiindel, die durch punktfOrmige 
Eindriicke flankiert werden, verzierte Keramik Măhrens wird durch Sochacki innerhalb der 
Badener Kulturentwicklung aber spăt eingestuft82, weshalb die Fundstelle bereits der Zeit der 
Chamer Kultur angehoren konnte. Franunering (Liste 2, Nr. 8), Pilsting-Ganackcr (Liste 2, Nr. 
9), Straubing-Oberau (Liste 2, Nr. 12) und Geiselhoring-Siid (Liste 2, Nr. 1 3) schliel3lich sind 
noch nicht publiziert. Somit schrumpft die Zusammenstcllung auf fiinf veroffentlichte 
Fundkomplexe: Neben dem bereits genannten Goldberg handelt cs sich um Straubing
"Lehmgrube Dendl" (Liste 2, Nr. 1 1 ), Eichendorf-Aufhausen (Fundauswahl: Abb. 5 ;  Liste 2, 
Nr. 7) und Stephansposching (Abb. 7, 4; Liste 2, Nr. 10). Hiervon ergab Eichendorf-Aufhausen, 
hier stimme ich Blaich zu, bei geringer Fundzahl ausschliel3lich Funde, die Beziehungen zur 
klassischen Badener Kultur erkennen lassen, wobei die Verf. durch eine archăometrische 
Analyse der Keramik darzustellen vermochte, daJ3 sie lokal hergestellt wurde, es sich bei ihr 
alsa nicht um Importmaterial handelt83 . Der Fundkomplex aus Straubing-"Ziegelei Dendl" 
ergab mit linsenfOrmigen Knubben ader kurzen Vertikalleistensegmenten versehene Tassen mit 
leicht iiberrandstăndig angebrachtem und zumeist leicht gesattelten Henkeln - eine Form, die 
alle Fundkomplexe des Horizontes der Badener Kultur Siidbayems miteinander verbindet (Abb. 
7), allerdings auch noch fiir die Chamer Kultur belegt ist (Abb. 7, 2)84. Bei der 
Zusammenstellung sămtlicher weitgehend erhaltenen Belege auf Abb. 7 ist augenfâllig, dal3 
ihnen die Kannelurverzierung fehlt, wăhrend plastische Verzierung durch Knubben (Abb. 7, 5. 
7) und gekerbte Leistensegmente (Abb. 7, 3) iiberproportional hăufig ist. Zwar sind durch 
Fragmente fiir das Nordalpengebiet auch kannelurverzierte Tassen und Kannen (Abb. 4 B, 1 ;  5, 
1 5- 16) nachzuweisen, doch scheint ihr Anteil hier - die Formulierung ist vorsichtig, weil die 
Datenbasis nur gering ist - im Unterschied zum zentralen Verbreitungsgebiet der Badener 
Kultur nur niedrig zu sein. In einem der Straubinger Befunde, Grube I, 1938, fand sich neben 
Keramik mit Vergleichsmoglichkeiten zur Badener Kultur auch einc Knickwandschiissel mit 
dem Bauchknick aufsitzenden Osenhenkeln und somit eine Form, die Blaich zufolge eher zur 
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Chamer - als zur Badener Kultur hinweist85 . Doch ist dieses Urteil nur bedingt zutreffend; zwar 
sind doppelkonische Knickwandschiisseln fiir die Chamcr Kultur - selten - belegt86, nicht aber 
mit den Umbruch iiberwOlbenden Osenhenkeln. Hăufig belegt ist die Form hingegen fiir 
nordlich anschliefiende Kulturen, wo sie im Osten nur selten und im Westen; einem Gebiet, 
welches im vorangehenden Horizont zum Verbreitungsgebiet der Michelsberger Kultur mit 
ihren Knickwandschiisseln gehorte, hăufig vorkommt87. Aus dcr Brandbestattung von 
Stephansposching (Liste 2, Nr. 1 O) schliel3lich liegt zwar in Form einer Tasse mit 
iiberrandstăndigem Henkel nur ein Gefiifi vor (Abb. 7, 4)88, <loch ist es an einen Bestattungsritus 
gebunden, der in Siidbayem fremd und fiir die Altheimer Gruppe und Chamer Kultur, aber auch 
fiir die nordlich anschliefienden Regionen, in welche ein Teil der keramischen 
Vergleichsmoglichkeiten fiihrte, nicht zu belegen ist, fiir die Badener Kultur hingegen als 
typisch gelten darfi!9. Die sonstigen Industrien, die Siedlungs- und Wirtschaftsweise sowie der 
Bestattungsritus des entsprechenden Horizontes sind weitgehend unbekannt. 

Obzwar die Datierung dieser Inventare in die Zeit der klassischen Badener Kultur also 
sicher erscheint, sind sie nach Ausweis der Funde aus Straubing-"Ziegelei Dendl" und dem 
etwas jiingeren Mamming nicht ohne weiteres der Badener Kultur zu subsumieren, da in ihnen 
auch eine Komponente nordlich anschliefiender Kulturen festzustellen ist. Typologie
unabhăngig bzw. naturwissenschaftlich datiert sind die erorterten Fundkomplexe der ersten 
Kategorie nicht. Deshalb sei auf die 1 4C-Datierung der Badener Kultur Niederosterreichs în 
die Zeit 3350-2920 BC cal. (vgl. w.o.) verwiesen, wobei bereits begriindet wurde, weshalb die 
klassische Badener Kultur bzw. Ossam I nach Mayer einem ălteren Abschnitt dieses 
Zeitraumes angehoren sollte (vgl. w.o.). 

Von besonderer Bedeutung fiir <las Verhăltnis zwischen Badener - und Chamer Kultur sind 
die Badener Funde und Elemente der zweiten Kategorie (Liste 3 im Anhang). Auf Mamming und 
seine besondere Bedeutung ist bercits eingegangen worden. Fiir dic Bewcrtung der anderen in 
Liste 3 erfafiten Fundkomplexe seien sie zuerst auf die Pcriodisierung der Chamcr Kultur durch 
den Verfasser90 und anschliel3end auf die der Badener Kultur durch Mayer9 1 bezogen. Bei 
Oberschneiding (Liste 3, Nr. 1 9), Hienheim (Liste 3, Nr. 23), Straubing-"Ziegelei Jungmeier" 
(Liste 3, Nr. 20), Riekofen-notgeborgene Grube 4 (Liste 3, Nr. 21)  und Linz-Pulgarn (Liste 3, 
Nr. 1 5) handelt es sich um Inventare der friihen, bei Moosham (Liste 3, Nr. 22) und Ergolding
Kopfham (Liste 3, Nr. 1 8) um Inventare einer mittleren und bei Riekofen-Graben (Liste 3, Nr. 
21)  sowie Dobl (Liste 3, Nr. 24) um Inventare der spăten Chamer Kultur (s. hierzu auch die 
Radiokarbondatierung der entsprechenden Fundstellen in Tab. 1 )92. Bezogen auf die 
Periodisierung der Badener Kultur sind die eindruckverzierten GefâJ3fragmente aus Hienheim 
und Straubing-"Ziegelei Jungmeier", beides Fundstellen der friihen Chamer Kultur, nur mit 
Funden der spăten Badener Kultur nach Mayer zu vergleichen93. Die anderen Badener Elemente 
aus Zusammenhang der friihen Chamer Kultur mit dcn "Pfahlbautopf•94 -Fragmenten aus 
Oberschneiding95, der Tasse mit iiberrandstăndigem Henkel aus Oberschneiding (Abb. 7, 2), 
dem am Griffcnde gezipfeltem Loffel96 aus Riekofen-notgeborgcne Grube 4 und den 
"Gluttopfen"97 aus Linz-Pulgam sind fiir eine Fixicrung în der Entwicklung der Badener Kultur 
wohl nicht spezifisch genug. Bei Linz-Pulgam ist aber eine weitere Eingrenzung iiber die 
bevorzugten Verzierungstechniken moglich, da dem Fundkomplex die Kannelurverzierung fehlt, 
wăhrend eine Eindruckverzierung, wie sie fiir die spate Badener Kultur Niederosterreichs nach 
Mayer typisch ist, in ihm hăufig ist98. Auch dieser Befund stiitzt somit, zumindest nach den durch 
Mayer herausgestellten Kriterien, den bereits erschlossenen Synchronismus friihes Cham - spătes 
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Baden bzw. Ossarn II. Einzig die kannelurverzierten Amphoren und das Rippenbiindel-verzierte 
GefaB aus dem Graben in Moosham, einem Befund einer mittleren Entwicklung der 
Donaugruppe der Chamer Kultur (vgl. w.o.), scheinen dem bisher erschlossenen Synchronismus 
zu widersprechen, da sie nach den durch Mayer dargestellten Kriterien als friihbaden- bzw. 
Ossam I-zeitlich zu bewerten waren. Zum einen gehort dieser Befund nach Ausweis seiner 14C
Datierung aber bereits der Zeit 291 0-2620 BC cal. an (vgl. w.o.), womit er spăter anzusetzen ist 
als die Badener Kultur Niederosterreichs (vgl. w.o. und w.u.). Und zum anderen sind die GefăBe 
aus Moosham sowohl durch ihre Form als auch durch ihre Verzierung mit Funden der 
"klassischen" Badener Kultur nur sehr bedingt vergleichbar. Bei Begrenzung auf Amphoren mit 
eng gelochten Osen sind fiir jene Osen im Hals-Schulter-Bereich typisch99, wăhrend die Osen 
auf den Mooshamer GefaBen dem GefăBbauch aufsitzen. Zudem ist fiir die GefâBverzierung der 
Badener Kultur eine horizontale Halsbasis- und eine von dieser herabhăngende Zier typisch, die 
den GefăBbauch iiberzieht und teilweise bis zum GefâBunterteil herunterreicht 1 oo, wăhrend die 
Verzierung der Mooshamer GefâBe auf die GefăBschultem begrenzt ist. Gerade durch diese 
Abweichung von der Ziemorm der Badener Kultur sind die Mooshamer GefâBe aber mit dem 
Zierschema an "Opperschoner Kannen" bzw. den Kannen vom "Typ Kottichau" der jiingeren 
Salzmiinder Gruppe nach Beran vergleichbarlO I  - auch bei ihnen ist die Verzierung groBenteils 
auf die GefâBschultem begrenzt. Die somit gewiesene Grobrichtung wird dadurch gestiitzt, daB 
auch im "Badener Fundbestand" Bohmens entsprechend verzierte GefăBe iiberproportional 
hăufig sind102 und daB auch die "Badener Tasse" aus Straubing-"Ziegelei Jungmeier" nach 
Bohmen weistl03 (zur Amphore von Oberporing vgl. w.o.). Damit sei nicht einer Ableitung der 
genannten Mooshamer GefăBe aus Bohmen das Wort geschrieben, doch ist zu verdeutlichen, daB 
die Technik der Kannelurverzierung in der Chamer Kultur zwar auf einen EinfluB der "Kultur 
mit kannelierter Keramik" zuriickzufiihren ist, das abweichende Zierschema der Mooshamer 
GefăBe aber eine Anpassung an die nordwestliche Peripherie anzeigt. Die Technik der 
Kannelurverzierung ist, groBenteils in abweichendcn Mustern 1 04 und gr6Btenteils an 
GefăBformen, die keine Beziehung mehr zur klassischen Badener Kultur erkennen lassen 105, 
sodann auch noch fiir die spăte Chamer Kultur zu belegen (Abb. 8), wo ihr Anteil mit rund 1 % 
aller Ziertechniknennungen aber nur noch sehr gering istl06. Fiir Siidbayem ist somit, ăhnlich wie 
fiir Siidpolenl07 und Bohmenlos, ein Andauem "Badener Kulturelemente" einschlieBlich der 
Kannelurverzierung bis in die Zeit der friihen Schnurkeramischen - und der Vucedol Kultur zu 
erweisen (vgl. w.o.). 

Zusammenfassend ist festzustellen, daB die Diskussion der naturwissenschaftlichen und 
der konventionellarchăologischen Daten zum zeitlichen Verhăltnis der Kulturen Altheim, 
Altheim-Bolerâz, Baden und Cham in ihrer Aussage kon-espondiert. Demnach ist anzunehmen, 
daB die Altheimer Gruppc im Spătstadium ihrer Entwicklung und absolutchronologisch 
spătestens ab 3384 BC dendro einem Bolerâz-EinfluB ausgesetzt war. Zeitlich unmittelbar 
nachfolgend, etwa ab 3350 BC cal, im Vergleich zu den zentralen Verbreitungsgebieten der 
Badener Kultur vielleicht aber auch etwas nachhinkend, folgt in Siidbayem eine Phase mit 
Inventaren, die eine Beziehung zur klassischen Badener Kultur erkennen lassen, allerdings ist der 
entsprechende Kulturzustand aufgrund der Diirftigkeit der hierher gehorigen Inventare noch 
nicht umfassend zu beschreiben (vgl. w.u.). Spătestens ab des endenden 33. vorchr. Jahrhunderts 
ist mit einem Einsetzen der Chamer Kultur zu rechnen - in ihrer friihen Entwicklung beinhalten 
die entsprechenden Inventare noch vereinzelte Funde bzw. Elemente der spăten Badener Kultur, 
doch wurde auch die Technik der Kannelurverzierung durch die Chamer Kultur aufgenommen 
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und, bei in der Bedeutung drastisch abnehmenden Tendenz, beibehalten. In ihrer spăten 
Entwicklung wird die Prăgung durch die Badener Kultur aber durch eine Uberprăgung durch 
Vucedol-zeitliche Kulturen abgelost. Im Donautal mal3geblich wird nun ein EinfluB der spăten 
Jevisovice B Kultur und am siidbayerischen Alpenfol3 der lg I-Gruppel09. 

Chorologische Aspekte 

Da in der bisherigen Darstellung die Chronologie im Vordergrund stand, sei auf 
chorologische Aspekte noch separat eingegangen: Wăhrend der siidostliche EinfluB im Bolerăz
Horizont in einem relativ starken Ausmal3 bis zum Bodensee hin wirksam war (Abb. 1 O), ist er 
im nachfolgenden Horizont der klassischen Badener Kultur in Siidbayem nach Anzahl der 
Fundstellen zwar noch stărker geworden, das Gesamtverbreitungsgebiet lă13t nun aber einen 
Riickgang erkennen (Abb. 1 1 ) - bei den wenigen entsprechenden Elementen vom Bodensee 
wurde bereits erwogen, ob sie nicht im Zusammenhang des Bolerăz-Fundniederschlages zu 
sehen seien. Von den zuletzt genannten Funden abgesehen liegen die am weitesten nach Westen 
vorgeschobenen Fundpunkte im Nordlinger Ries (vgl. Abb. 1 1 - 12; zur Beurteilung von 
Herkheim vgl. w .o.), aus dem auch Funde der Horgener Kultur bekannt sind 1 1 o. Aufgrund deren 
dendrochronologischen Datierung im siidwestdeutsch-schweizerischen Bereich 1 1 1  war sie in 
ihrer friihen und mittleren Entwicklung mit der klassischen Badener Kultur zeitgleich. 
Oberschwaben und die Region am wiirttembergischen Donauoberlauf gehorten bereits dem 
Verbreitungsgebiet der Horgener Kultur an (vgl. Abb. 9) 1 12 .  Hiervon abweichend fehlen den 
Regionen den AlpenfuJ3 entlang Funde der Badener Kultur weitestgehend, wăhrend ein EinfluB 
der Horgener Kultur iiber das siidbayerische Donautal (s.o.) hinaus bis zum 6sterreichischen 
Salzkammergut hin darzustellen ist I 1 3 . Der Bolerăz-Badener-EinfluJ3 war somit in einem 
starken AusmaJ3 auf die Regionen lăngs der Donau beschrănkt. Bei der Ausbreitung 
entsprechender Kulturelemente diirfte deshalb der Donau in ihrer Funktion als Wasserweg eine 
gewichtige Rolle beizumessen sein. 

Besiedlungs- bzw. BevOlkerungsdichte-Szenarien 

Bei Beriicksichtigung des Umstandes, dal3 die Altheimer Gruppe und Chamer Kultur 
jeweils rund vier Jahrhunderte andauerten und der Horizont der klassischen Badener Kultur in 
Siidbayem lediglich etwa zwei (vgl. w.o. mit Tab. 1 ) 1 1 4, kommen wir bei einem Vergleich der 
Fundstellcnzahlen a) fiir dic Altheimer Gruppe 1 1 5 ,  b) fiir den Horizont der klassischcn Badener 
Kultur Siid (s.o.) und c) fiir die Chamer Kulturl 16 etwa zum Verhăltnis 1 3 : 1 :6. Die 
Besiedlungs- und die aus ihr resultierende Bevolkerungsclichte wărc in Siidbayem im Horizont 
der klassischen Badener Kultur demnach besonders niedrig gewesen. Entkraftet wird dieses 
Bild jedoch durch crkenntnistheoretischc Ubcrlegungen: Die Entwicklung Altheim-Cham 
wăhrte rund ein Jahrtausend (s.w.o. mit Tab. 1), doch war bisher nur ein "klassisches" Stadium 
der Altheimer Gruppe und eine spătere Entwicklung der Chamer Kultur anhand umfangreicher 
Fundkomplexe definiert und somit bekannt (vgl. w.u.). Dbergangsmaterialien diirften bei 
dieser Sachlage, zumal in Fonn fundarmer Lesefundkomplexe, dem bereits Bekannten 
zugeschlagcn worden sein, wodurch sie in dcr durchgefiihrten Hochrechnung 
unterreprăsentiert sein diirften. 
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Frage der Kulturzuweisung 

Im Unterschied zum zuletzt durch Blaich formulierten Urteil schien es mir nicht richtig 
zu sein, im Fundbestand des "Badener Horizontes" Siidbayerns ausschlie.13lich auf 
Verbindungen zum Siidosten hinzuweisen, vielmehr war hier - mit Kreiner - auch eine 
Komponente der Trichterbecherkultur herauszustellen. Dies schcint mir deshalb wichtig zu 
sein, weil sowohl die vorangehende Altheimer Gruppe als auch die nachfolgende Chamer 
Kultur deutliche Beziehungen zur Trichterbecherkultur erkennen lassen. Bei der Erklărung der 
Trichterbecherkultur-Komponente im Badener Horizont Siidbayerns ist somit sowohl an die 
Moglichkeit einer Substratwirkung der vorangegangenen Altheimer Gruppel 1 7  als auch an die 
Moglichkeit zeitgenossischer Einfliisse aus nordlich anschlie.13enden Regionen zu denken 1 1s -
sehr wahrscheinlich trifft beides zu. Im Ergebnis fiihrten beide Komponenten bei der Badener 
Komponente jedenfalls zu so etwas wie einer "Peripherisierung" im Sinne einer Anpassung an 
lokal-nordalpine Traditionen. Wohl hier ist auch der herausgestellte Befund von Belang, da.13 
die "Badener Tassen" Siidbayems zu einem deutlich hoheren Anteil als in Niederosterreich 
nicht kannelur-, sondem plastisch verziert sind (s.o.), und da.13 sie, im Unterschied zu den 
zentralen Verbreitungsgebieten der Badener Kultur, wo auch rund- und spitzbodige Gefa.13e 
hăufig sind, immer nur flachbodig sind. AuJ3erdem sind sie durch ihre Hohen-Breiten
Proportionen und Gro.13en eher Schiisseln als den Badener Kannen und z.T. rund- oder 
spitzbodigen "Sturztassen" bzw. "Schopfern" der Badcner Kultur angenăhert l 19 .  Um einen 
deutlichen Ausdruck der gegenseitigen Durchdringung von lokaler -, "Trichterbecher-" und 
"Badener Tradition" handelt es sich bei dem Becher aus Sipplingen am Bodensee (Abb. 1 3 ; 
Liste 4 im Anhang), leider einem nicht stratifizierten Altfund aus dem vergangenen 
Jahrhundert. Der Form nach handelt es sich nach Hohen-Breiten-Proportion zwar um eine 
"Mischform" zwischen Trichterrandschiissel und Trichterbecher, doch ist das Gefa13 auf eine 
Art und Weise verziert, die fiir die Badener Kultur Bohmens typisch ist • 2o. Diese 
"Peripherisierung" ist als eine Anpassung an das lokal-nordalpine Kulturmilieu zu 
bewerten1 2 1 ,  wonach die autochthone BevOlkerung an dem entsprechenden Prozef3 beteiligt 
gewesen sein wird. Deshalb denke ich bei der Badener Kultur im Nordalpengebiet weniger an 
das Ergebnis einer Einwanderung oder gar Eroberung, als vielmehr an das von Akkulturation
serscheinungen. 

Wie bereits herauszustellen war, handelt es sich bei den "Badener Funden" aus 
Siidbayem um ein anderes Baden als jenes weiter im Siidosten. Die keramischen Formen 
scheinen selektiv iibernommen worden zu sein, einige Leitformen der Badener Kultur wie die 
"Fischbutte", der "Gluttopf', die "innengeteilte Schiissel", aber auch die innen kannelur
verzierte Schiissel fehlen dem Siidbayerischen Fundbestand bislang, und andere sind so selten, 
daf3 sie wie "Fremd-" oder "Sonderformen" wirken. Die Leistenverzierung, Leitelement der 
Chamer Kultur, ist auch fiir die klassische Badener Kultur relativ hăufig belegt1 22, weshalb ihr 
Fehlen in den entsprechenden Inventaren Siidbayerns primăr auf den insgesamt geringen 
Fundbestand zuriickzufiihren sein diirfte. Zudem sind Elemente der Badener Kultur in der 
Chamer Kultur, wie herauszustellen war, hăufig (s.o.). Und schlief3lich: wenn hier u.a. mit dem 
Goldberg argumentiert wurde - obzwar der Goldberg grof3flăchig ausgegraben wurde, handelt 
es sich nicht mehr als um 3-4 Scherben insgesamt. Ein entsprechender Besiedlungshorizont 
wird damit nicht zu konstruieren sein, vielmehr diirften die Begleitfunde "einheimisch" sein. 
Zusammenfassend spricht also vieles dafiir, den Fundbestand des "Badener Horizontes" 
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Siidbayems der Chamer Kultur zuzuweisen; der Kulturwechsel Altheim Cham ist deshalb mit 
der Anfangsdatierung dieses Horizontes zu verkniipfen. Damit wăre folgendes Modell zum 
Kulturwechscl von Altheimer Gruppe zur Chamer Kultur zu formulieren: Die Basis stellte die 
lokale Altheimer Gruppe, die durch zeitgenossische Kulturkontakte iiberwiegend zum 
benachbarten Osten, aber auch zum Norden und in einem geringen Ausmall auch zum 
Westen 1 23 einem Kulturwandel ausgesetzt war. Im Ergebnis fiihrte dieser Kulturwandel zur 
Genese der Chamer Kultur. Durch die erwogene Zuordnung von Komplexen wie Aufhausen 
und durch die begriindete Zuordnung von Mamming zur Chamer Kultur liegen neue Prămissen 
fiir deren Periodisierung vor (Abb. 9). 

Paradigmenwechsel 

Siidbayem liegt, ăhnlich wie Mitteldeutschland, Bohmen und Măhren, in einer Zone, in der 
sich die Trichterbecherkultur (TBK) und der Boleniz-Badener Kulturkomplex gegenseitig 
durchdrangen. Wăhrend fiir den Vorboleraz-Horizont cine Ausbreitung nordwestlicher Elemente 
der Michelsberger Kultur WTII und der Baalberger Gruppe nach Siidosten festzustellen ist1 24 -
in Siidbayem kommt es in jener Zeit zur Etablierung der Altheimer Gruppe -, ist im Boleraz
Horizont eine Ausbreitung siidostlicher Kulturelemente l25 im Westen bis zum Bodensee zu 
erkennen (s.o.). Hiermit korrespondiert eine starke "Bolerăz-friih-Badener Prăgung" auch nach 
Norden hin, iiber die Salzmiinder Gruppe Bohmens und Mitteldeutschlands 1 26 hinaus bis hin zur 
siidskandinavischen Trichterbecherkulturl27. Doch kommt es in der Zone nordwărts der Alpen 
bereits im Horizont der klassischen Badener Kultur, schon allein răumlich betrachtet, zu einem 
Riickgang der siidostlichen Kulturprăgung, und im nachfolgenden Horizont lăJ3t er auch deutlich 
an Intensităt nach. Im anschliessenden Osten kulminiert diese Entwicklung in einer 
Siidostausbreitung der eher nordlich orientierten Jevisovice B Kultur bis nach Niederosterreich 
und in die Westslowakei 128. Die Intensităt des siidostlichen Kultureinflusses war im zentralen 
und nordlichen Mitteleuropa im Horizont der spaten Boleraz Gruppe und fiiihen Badener Kultur 
also besonders weitreichend und kulturprăgend. 

Zusammenfassung 

Aus dem Nordalpengebiet von Oberosterreich im Osten bis zum Bodcnsee im Westen 
sind inzwischen 25 Fundstellen mit Funden bzw. Elementen des Bolerăz-Badener 
Kulturkomplexes bekannt geworden (Abb 1 0- 1 2; Liste 1 -3 im Anhang). Um das 
chronologische Verhăltnis dieser Funde zu den Kulturen des nordalpinen Spătneolithikums zu 
klăren und auf die Bedeutung des entsprechenden "Einflusses" auf die siidbayerische 
Kulturentwicklung cingehen zu konnen, wird zunăchst ihre Datierung anhand 
naturwissenschaftlicher Daten dargestellt. Hierzu werden zunăchst sămtliche Angaben fiir die 
siidbayerischen Kulturen zusammengcstellt (Tab. 1 )  und sodann mit den Datierungsangabcn 
fiir dic siidostlichen Kulturen (Abb. 1 mit Anm. 4 1 ;  2 mit Anm. 43-44) verglichen. In einem 
zweiten Arbeitsschritt wcrden die konventionellarchăologischen Daten und insbesondere 
Fundvergescllschaftungen einer Neubewertung unterzogen. Im Ergebnis korrespondieren die 
Untcrsuchungen miteinander. Demnach sind dic Funde des Bolerâz-Badener Komplexes im 
Nordalpengebiet auf drei verschiedene Horizonte aufzuteilen: 
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A. Horizont der Bolerâz-Gruppe (Verbreitung: Abb. 1 0  mit Liste I im Anhang). Die 
Funde und Elemente der Bolerâz-Gruppe sind als "Fremdelemente" im Fundzusammenhang 
der lokal-nordalpinen Kulturen zu deuten - in Oberosterreich der Mondsee-Gruppe, in 
Siidbayem der spăten Altheimer Gruppe und am Bodensee der Kulturentwicklung zwischen 
Pfyner - und Horgener Kultur. Nach der Datierung von Arbon-Bleiche III (Abb. 9) zum einen 
und der Bolerâz-Gruppe in deren zentralen Verbreitungsgebieten (Abb. 1 -2) zum anderen ist 
anzunehmen, dass der "Bolerâz-EinfluB" im Nordalpengebiet erst spăt wirksam wurde, kurz 
vor dem Einsetzen der Badener Kultur. 

B. Horizont der klassischen bzw. friihen Badener Kultur (Verbreitung: Abb. 1 1  mit Liste 
2 im Anhang). Die Inventare dieses Horizontes umfassen Formen und Elemente der 
klassischen Badener Kultur, daneben aber auch solche, die Beziehungen zur 
Trichterbecherkultur und der in Hessen verbreiteten Wartberg-Gruppe erkennen lassen. Zur 
Erklărung der Trichterbecherkomponente wurde die Moglichkeit a) einer Substratwirkung der 
vorangegangenen Altheimer Gruppe und b) zeitgenossischer Einfliisse aus dem mitteldeutsch
bohmischen Bereich erwogen - wahrscheinlich waren beide Faktoren beteiligt. 

C. Horizont der Chamer Kultur mit Funden und Elementen der spăten Badener Kultur 
(Verbreitung: Abb. 1 2  mit Liste 3 im Anhang). Entsprechende Funde und Elemente stammen 
în Siidbayem grolltenteils aus Zusammenhang der Chamer Kultur, wobei sie în deren friihen 
Entwicklung relativ hăufig und in deren spăten Entwicklung nur noch selten sind, sie werden 
hier durch Vucedol-zeitliche Elemente weitgehend ersetzt. Dennoch ist fiir Siidbayem 
festzustellen, dass die Technik der Kannelurverzierung hier, obzwar nur noch selten, bis zum 
Horizont der Schnurkeramischen Kultur und absolutchronologisch bis zum 28. vorchr. 
Jahrhundert in Anwendung blieb. 

Alles in allem ergibt sich fiir das Nordalpengebiet aus Bolerâz-Badener Perspektive 
somit das Bild einer Peripherie, deren kulturelles Geprăge durch ein Zusammenkommen lokal
nordalpiner, siidostlicher, nordlicher und westlicher Kulturelemente zu charakterisieren ist. 
Dieses Zusammenkommen fiihrte zu Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 
Komponenten und in der Konsequenz zu einer "Badenisierung" des lokalen Kultursubstrates, 
anderseits aber auch zu einer "Peripherisierung" der Badener Kultur selbst. In dieser 
Entwicklung setzte die Genese der lokal-nordalpinen Chamer Kultur ein; die Fundstellen des 
Horizontes der klassischen Badener Kultur werden hier deshalb einem Anfangsstadium der 
Chamer Kultur zugeordnet. 

Bayem lag, wie Mitteldeutschland, Bohmen und Măhren, in einem Spannungs- bzw. 
Kontaktgebiet zwischen der Trichterbecher- und der Bolcrăz-Badener Kultur, in der sich beide 
gegenseitig durchdrangen. Allerdings liegen Hinweise darauf vor, dass diese Grenzzone 
Schwankungen ausgesetzt war: Wăhrend im Horizont der Michelsberger Kultur li/ III und der 
Baalberger Kultur nordliche Elemente weit nach Siiden streuen, kommt es im Horizont der 
Bolerâz-Gruppe zu einer starken siidostlichen Prăgung jener Zone. Im Horizont der Badener 
Kultur ist im Nordalpengebiet ein răumlicher Riickgang des siidostlichen Einflusses 
festzustellen (vgl. Abb. 1 0  und 1 1 ). Auch im Verlauf der Entwicklung der Chamer Kultur 
nehmen "Badener Elemente" in ihrer Bedeutung ab, und im Horizont der Jevisovice B Kultur 
kommt es zu einer umgekehrten "Bewegung", indem sich ein nordlich orientiertes 
Kulturmilieu bis nach Niederosterreich und in die Westslowakei ausbreitete. Bei Begrenzung 
auf die dargestellte Entwicklung von der Baalberg bis zur Vucedol-Zeit markiert die Bolerăz
Gruppe in der Zone nordlich der Alpen also ein Maximum siidostlichen Kultureinflusses. 

685 



SUMMARY 

In the area north ofthe Alps from Upper Austria in the east to the Constanze Lake in the 
west twenty five sites are known with finds or elements ofthe Bolerâz-Baden cultural complex 
(figs. 1 0- 12; Iists 1 -3 in appendix). In order to clarify the chronological relationship between 
these finds and those of the local cultures all dates have been derived by applying precise 
dating methods. Additionally, all chronological data for the relevant south Bavarian cultures 
are Iisted (tab I. 1 )  and then compared with the data of south-eastem cultures (fig. 1 ,  note 4 1 ;  
fig. 2, notes 43-44). The next research step is a reassessment of conventional archaeological 
data, especially joint finds coming from a secure stratigraphic context. According to the results 
obtained for the area north of the Alps, the Bolerâz-Baden finds of these region can be divided 
into three groups: 

A. The horizon ofthe Bolerâz group (distribution: fig. 1 ,  Iist 1 in appendix). The material 
of the Bolerâz group can be considered as an intrusive clement in the local cultural context, 
e.g. in Upper Austria within the Mondsee group, in South Bavaria in the late Altheim group 
and on the Constanze Lake in the development between the Pfyn and Horgen cultures. The 
chronological evidence from Arbon-Bleiche III (fig. 9) and that of the Bolerâz group in its 
nuclear area indicate that the Bolerâz "influence" north of the Alps was relatively insignificant, 
with no apparent cultural impact being observed until shortly before the beginning of the 
Baden culture. 

B. The horizon of the classical, i.e. early Baden cui ture ( distribution: fig. 1 I ,  Iist 2 in 
appendix). The inventory of this horizon contains the shapes and elements of the classical 
Baden culture and additionally those, which suggest a relation to the Trichterbecherkultur 
(TRB) of Bohemia and Central Germany as well as the Wartberg group in Hessen. Generally, 
a possible explanation for the TRB components are a) a substrata effect on the preceding 
Altheim group, with its traditional connections to TRB, b) contemporary influences from the 
Middle Gennan-Bohemian area. lt is quite likely that the both factors were present. 

C. The horizon ofthe Cham culture with finds and elements belonging to the late Baden 
culture (distribution: fig. 1 2, list 3 in appendix). Corresponding finds and elements originate 
in South Bavaria mainly from contact with the Cham culture where they are relatively frequent 
in the early development phase, although in the Iater stages they gradually decrease in number. 
Over time they are substituted by elements of the Vucedol-culture of the east and south-east 
areas. Nevertheless it can be established in South Bavaria that the technique of radial 
decoration, although already seldom, remained in use until the advent of the Corded Ware 
Culture that is, according to the absolute chronology, up to 2800/ 2700 BC. 

In all respects from a Bolerâz-Baden perspective the region north of the Alps represents 
a periphery, whose cultural expressions are characterised by a fusion of local north Alpine, 
south-eastem and northem cultural elements. This conjunction Ied to an exchange effect 
between various components and ultimately to a "badenisation" of the local cultural substrata 
on the one hand, and also to a "peripherization" of the Baden cui ture itself on the other. In this 
process the genesis ofthe local northalpine Cham culture was founded; the sites ofthe horizont 
of the classical Baden culture are thereforc assoziated with a initial stage of the Cham culture 
(for the chronological position see fig. 9, Eichendorf-Au1hausen). 

Bavaria, as well as Mid-Germany, Bohemia and Moravia, was situated in a contact - and 
conflict area between the Trichterbecher culture and the Bolerâz-Baden cultures, in which both 
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intermingled. There are indications that these zone was exposed to spatial changes. Whereas, 
during the periods ofMichelsberger culture IV III and Baalberg culture, the northem elements 
spread far southward, there was a strong southeastem influence during the Bolerăz period. At 
the time of the Baden culture a spatia! decrease of southeastem influence in the region north 
of the alps can be noted (compare fig. 1 O and 1 1  ), and throughout the course of the 
development ofthe Cham culture the Elements of the Baden culture lost their significance. At 
the tÎine of Jevisovice B culture a opposite movement occured, whilst a northem cultural 
sphere expanded as far south as Lover Austria and western Slovakia. By focussing on the 
described development from Baalberg - up to Vucedol-time, the Bolerăz group represents in 
the zone north of the Alps a maximal cultural impact from the southeast. 

(Translation: Coinncach McCabe MA, Freiburg, Germany/ Linda Maxwell, 

New Havcn (CT), USA). 

Pe3roMe 

Ha cero,n;1U11IIHHH .n;eHh B ceaepoaJihilHHCKOM per110He OT BepxHe:H ABCTpHH .n;o 
pa:HoHa oJepa EonepaJ HJBeCTHO 25 MeCToHaxmK,n;eHHH c MaTep11anaMH KYllhTYJ>Horo 
KoMnJieKca EonepaJ-Ea,n;eH (pHc.10-12: cn11cKH 1-3 B Ilp11Jio)l(eH1111). B HaCTo�e:H 
pa6oTe npe)l()l;e acero npHBO)l;SITCH .n;aHHbie eCTeCTBeHHOHayt:IHhIX )l;HC�HilJIHH, KOTOpbie 
Il03BOJI51IOT yCTaHOBHTh xpoHOJIOflfl·IeCKOe COOTHOUJeHHe paccMaTpHnaeMbIX Haxo.n;oK c 
KYllbTYJ>aMH ceeepoaJibilHHCKoro Il03)l;Hero HeOJIHTa H OTKpbIBaIOT BOJMO)l(HOCTh .n;m1 
onpe,n;eJieHHH JHaqeHHH COOTBeTCTBYIO�HX BJIHHHHH Ha KYJihTYPHOe pa3BHTHe B IO:>KHOH 
EaeapHH. ,D;onoJIHHTeJibHO K 3TOMY Me)l()l;y co6o:H COilOCTaBJIHIOTCH BCe 6e3 HCKJIIQqeHHH 
CBH)l;eTeJibCTBa 113 apeana IO)l(H06aeapCKHX KYJihTYP (Ta6.l) ,  KOTOpbie JaTeM 
cpaBHHBaIOTCH c xpoHonoruqecKHMH noKaJaTeJI»MH KYJihTYP 10ro-BocroqHo:H EeponhI 
(puc.l co CHOCKOH 41; pHc.2 co CHOCKaMH 43-44). Ha BTopoM 3Tane HCCJie,n;oBaHHH 
npueneKaIOTCH co6CTBeHHO apxeonor11qecKHe MaTepHaJihI, np11qeM oco6oe BHHMaHHe 
y.n;enHeTCH HOBhIM o�eHKaM o6o6�eHHhIX .n;aHHhIX. B HTore o6Hap�HBaeTcH qeTKoe 
COOTBeTCTBHe Me)l()l;y peJyJihTaTaMH 06e11x cryneHeH HCCJie,n;oeaTeJibCKOH npo�e.n;ypbI. 
Ha HX ocHoee Haxo,n;KH KOMnJieKca EonepaJ-Ea.n;eH n ceeepoanhnHHCKOH JOHe 
no.n;paJ,n;eJIHIOTCH Ha TpH nocne.n;oeaTeJihHhIX xpoHmrnrHqecKHx ropHJOHTa: 

A. fopHJOHT rpynnhI Eonepa3 (apean: puc.l.O co cnucKoM 1 B IlpHJio)l(eHHH). 
Haxo.n;KH H npHJHaKH rpynnhI EonepaJ TpaKTYIOTCH KaK " qy)l(epo,n;Hhie 3JieMeHThI " B 
KOHTeKCTe MeCTHhIX cenepoanhnHHCKHX KYJihTYP - n BepxHe:H ABCTpHH 3TO rpynna 
MoH,n;Jee, n IO:>KHOH Eaeapuu noJ,n;HHH 3Tan rpynnhI AJibTXa:HM, Ha oJepe Eo.n;eH 
nepexo,n;HhIH nepuo.n; Me)l()l;y KYJihrypaMH IlqmH li XopreH. Ilo .n;aTliPYIO�HM ,n;aHHhIM 
li3 Ap60H-Em1:Hxe 1111]1, c O)l;HOH CTOpOHhl (pHc.9) , H xpoHOJIOrJ-lqecKHM 
CBli)l;eTeJihCTBaM liJ ocHoBHoro apeana rpynnhI Eo11epa3 - c .n;pyro:H (plic. 1-2), MO:>KHO 
.n;onyCTliTh qŢQ 6onepa3CKHH liMilYJihC B ceeepoaJibilliHCKOM perliOHe npOHBJIHeTCSI 
OTHOCHTeJibHO Il03)l;HO, HeJa,n;onro .n;o cpopMliponaHliH KYJihTYPhl KJiaCClit.IeCKoro 
Ea.n;eHa. 

E. fopH30HT KJiaccliqecKo:H, liJIH paHHe6a.n;eHcKoH:, KYJihTYPhI (apean: puc. 1 1  co 
CIIHCKOM 2 B IlpHJIO)l(eHHH). MaTep1rnJihl 3Toro ropH30HTa OXBaTbIBaIOT cpopMbI H 
3JieMeHThI KYJihTYPhI KJiaccuqecKoro Ea.n;eHa, o.n;HaKo HapH.n;y c HHMH 06Hap�11ea10TCH 
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npH3HaKH, KOTOpbie yKa3bIBalOT Ha CB.H3H c KYJibTypo:H BOpOHKOBH}J;HbIX Ky6KOB (KBK) 
H rpynno:H BapT6epr, pacnpocrpaHeHHOH B 3eMJJe XecceH. IlpHCYTCTBHe npH3HaKOB 
KBK B KatieCTBe O}J;HOro H3 KOMDOHeHTOB MO:>KeT o6'b.HCH.HTbC.H: a) B03}J;eHCTBHeM 
MeCTHOro K}'JibrypHoro cy6crpaTa B BH}J;e npe}J;llleCTBYIO�e:H rpynnbI AnbTXaHM H 6) 
CHHXpOHHbIM BJIH.HHHeM H3 Cpe}J;He:H f epMaHHH H EoreMHH, no aceii aepo.HTHOCTH, 3}J;ecb 
6bIJIH 3a}J;eHCTBOBaHbl o6a cpaKTOpa. 

B. f opH30HT KYJibTYPbI XaM c HaXo}J;KaMH H 3JieMeHTaMH D03}J;He6a}J;eHCKOH 
KYJibTYPbI (apean: pHc.12 co cnHCKOM 3 B Ilp1rno)KeHHH). B JO)KHOH EaaapHH 
COOTBeTCTBYIO�He HaXO}J;KH H 3JieMeHTbl npoHCXO}J;.HT, rnaBHblM o6pa30M, H3 
KOHTeKCTa KYJibrypbI XaM, npHtieM OTHOCHTeJibHO qacro OHH BCTpet.IaIOTC.H Ha paHHeM 
3Tane ee pa3BHTH.H H CTaHOB.HTC.H 6onee pe}J;KHMH Ha Il03}J;HeM, 3aMe�a.HCb npH3HaKaMH 
apeMeHH Byqe}J;OJI. TeM He MeHee, B JO)KHOH EaaapHH TeXHHKa KaHHeJIHpoaaHHoro 
opHaMeHTa, XOTb H He B 3HatIHTeJibHOM KOJIHtieCTBe, npo}J;OJI)KaeT npaKTHKOBaTbC.H 
BDJIOTb }J;O ropH30HTa KYJibTYP llIHypoao:H KepaMHKH, tITO B a6coJIIOTHbIX }J;aTax 
COOTBeTCTByeT npH6JIH3HTeJibHO Haqany 28 B. }J;O H.3. 

B KOHTeKCTe KYJibTYPbI Eonepa3-Ea}J;eH ceaepoanbnHlicKHH perHoH so acex 
OTHOllleHH.sIX npe}J;CTaBJI.HJI co6o:H onpe}J;eJieHHYIO nepHcpepHIO, qe:H KYJibTYPHbIH 
o6JIHK xapaKTepH30BaJIC.H coe}J;HHeHHeM MeCTHbIX ceaepoaJibDHHCKHX, 10ro
BOCTOllHbIX H ceaepHblX 3JieMeHTOB. 3TO coe}J;HHeHHe Beno K B3aHMO}J;eHCTBHIO 
pa3JIHllHblX KYJibTYPHblX KOMilOHeHTOB H BDOCJie}J;CTBHH K li 6a}J;eHH3aQHH li MeCTHbIX 
K}'JibTYPHbIX cy6crpaTOB, HO, c }J;pyro:H CTOpOHbl, TaK)Ke H K li npoBHHQHaJIH3aQHH li 

caMoH 6a}J;eHcKo:H KYJibTYPbI. B CHJIY 3Toro aeTop pa3}J;em1eT o6�ee MHeHHe, 
npo3ayqaall1ee Ha ocrpeqe B MaHraJIHH, tITO pa3BHTHe 6a}J;eHcKo:H KYJibTypbI 6bmo 
conp.H:>KeHO c llIHpOKOMaCllITa6HblMH HHTerpaQHOHHbIMH npoQeCCaMH. 

(ÎJbersetzung: Igor Manzura) 

Fundlisten (bei durchgehender Numerierung der Fundstellen) 

Funde, Elemente und Inventare des Bolerâz-Badener Kulturkomplexes aus dem 
Nordalpengebiet bzw. aus Oberosterreich, Siiddeutschland und der Nordostschweiz, 
diffenrenziert in: Funde und Elemente der Bolerâz-Gruppe aus Zusammenhang lokal-nordalpiner 
Kulturen, in Siidbayem der Altheimer Gruppe (Liste 1 ), Inventare/ Fundkomplcxe des Horizontes 
der fiiihen Badener Kultur bzw. Ossam 1-Kultur (Liste 2) und Funde und Elemente der spăten 
Badener Kultur aus Zusanunenhang lokal-nordalpiner Kulturen, i.n Siidbayem der Chamer Kultur 
(Liste 3). Ein GefaJ3 vom Bodensee, welches sowohl einen Badener - als auch einen 
Trichterbccherkultur-EinfluJ3 erkennen lăJ3t, wurdc in Liste 4 angehăngt. 

Liste 1 
Funde und Elemente der Boleraz-Gruppe aus einem Fundzusammenhang lokal

nordalpiner Kulturen 

1 .  Laussa-"Langenstciner Wand", BH Steyr, 06, A: Streufunde der Boleniz-Gruppe von 
einem spătneolithischen Siedlungsareal. Lit.: Mitterkalkgruber 1 992, 9 1  ff. mit Abb. 
verweisen. 
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2. Laussa-"Rebensteiner Mauem", BH Steyr, 00, A: Dito. Lit.: ebd., 36ff. mit 
Abb. verweisen. 

3. Aiterhofen-Odmiihle, Lkr. Straubing-Bogen, Niederbayem, D, Grube "Objekt 58". 
Kleine, im Durchmesser ca. 50 cm messende Grube, die folgende Funde ergab: 1 .  poliertes und 
durch schrăg-vertikal gerichtete Kanneluren verziertes Wandfragment (Abb. 4 A, 2; 
Wandstărke 4-5 mm. Oberflăche auBen poliert, innen geglăttet-poliert. Farbe: durchgehend 
grau. Magerung schwach, Sand und Quarzgrus, durchschn. Partikeldm. 0,5 mm). 2. 
Randscherbe eines Arkadenrand-Topfes (Abb. 4 A, 1 ;  Wandstărke 6 mm. Oberflăche auBen 
und innen abgewischt. Farbe auBen braun, innen und im Bruch grau. Magerung schwach, 
durchschn. Partikeldm. 0,5 mm). 3 .  Bodenscherbe (Abb. 4 A, 3 ;  Wandstărke 4, 1 mm. 
Oberflăche innen und auBen abgewischt. Farbe durchgehend grau-schwarz. Magerung 
schwach, Quarzgrus und Sand, durchschn. Partikeldm. 0,7 mm). 4. Zwei Tierknochen, nach 
einer Bestimmung durch Prof. A. von den Driesch, Miinchen, Phalanx eines Rindes und 
Calcaneus eines Hausschweines. Verbleib der Funde: Găubodenmus. Straubing, Inv.nr. 1 983/ 
174. 14C-Datierung: hier Tab. 1 ,  Nr. 1 9. Lit. : unpubliziert; zur Fundstelle Matuschik 1 99 1 ,  
Nachweisliste im Anhang Nr. 27 mit angeg. Lit. 

4. Sipplingen, Bodenseekr., Baden-Wiirttemberg, D: Altfunde fischgrătenverzierter 
GefaBe, u.a. einer Amphore und einer Schiissel, sowie eines rillenverzierten Henkels, nach 
Sochacki mit Beziehungen gr6Btenteils zur Bolerâz-Gruppe, z.T. aber auch zur 
friihklassischen Badener Kultur. Lit. : Maier 1 955, 1 57f. Abb. 1 4, 3 .  8 .  1 0; 1 5, 3 ,  9; Sochacki 
1 980, 124f. ;  Koninger/ Kolb/ Schlichtherle in diesem Band. 

5. Bodman, Gde. Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz, Baden-Wiirttemberg, D: 
Altfunde fischgrăten-, kannelur- und eindruckverzierter GefaBe, u.a. zweier Amphoren und 
einer Schiissel, nach Sochacki mit Beziehungen gr6Btenteils zur Bolerâz-Gruppe, z.T. aber 
auch zur friihklassischen Kultur. Lit.: Maier 1 955, 1 55f. ,  Abb. 1 4, 1 -2. 4-7. 9. 1 1 ; 1 5, 1 -2. 4-
5. 7; Koninger/ Kolb/ Schlichtherle in diesem Band. 

6. Arbon-Bleiche III, Kt. Thurgau, CH: GefaBe mit Beziehung zur Bolerâz-Gruppe 
zusammen mit Keramik eines Pfyn-Horgener Dbergangshorizontes. Lit. : Leuzinger 1 999; De 
Capitani/ Leuzinger in diesem Band. 

Liste 2 
Fundkomplexe, Inventare und Funde des Horizontes der friihen bzw. klassiscben 

Badener Kultur 

7. Eichendorf-Aufhausen, Lkr. Dingolfing-Landau, Niederbayern, D. Siedlungsfunde 
der klassischen Badener Kultur. Lit.: Blaich 1 997, l ff. Abb. 1 - 1 0, Tab. 2. 

8. Landau a. d. Isar-Frammering, Lkr. Dingolfing-Landau, Niederbayem, D. 
Siedlungsfunde - nach Blaich - der klassischen Badener Kultur. Lit. : Blaich 1 997, Liste im 
Anhang Nr. 1 (unpubliziert). 

9. Pilsting-Ganacker, Lkr. Dingolfing-Landau, Niederbayem, D: Siedlungsfunde - nach 
Blaich - der klassischen bis spăten Badener Kultur. Lit.: Blaich 1 997, Liste im Anhang Nr. 5 
(unpubliziert). 

1 0. Stephansposching, Lkr. Deggendorf, Niederbayem, D. Brandbestattung der 
klassischen Badener Kultur iiber "Obj . 1 ", einer Grube der Miinchshofener Kultur. Lit.: Bohm/ 
Schmotz 1 99 1 ,  23f. Abb. 1 5- 1 6. 
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1 1 .  Straubing-"Lehmgrube Dendl", Lkr. Straubing-Bogen, Niederbayem, D. 
Siedlungsfunde dominierend der klassischen Badener Kultur. Lit. : Blaich 1 997, 1 9ff. Abb. 1 1 -
14 Liste im Anhang Nr. 8 mit angeg. Lit. 

12. Evtl. Straubing-Oberau, Lkr. Straubing-Bogen, Niederbayem, D. Siedlungsfunde -
nach Blaich - wohl der klassischen Badener Kultur. Lit.: Blaich 1 997, Liste im Anhang Nr. 7 
mit angeg. Lit. (unpubl.). 

1 3 .  Gciselhoring-Sild, Lkr. Straubing-Bogen, Niederbayem, D. Siedlungsfunde 
angeblich der Badener Kultur. Lit.: Nagler-Zanier/ Riedhammer 1 999, 277 (unpubl.). 

14. Riesbilrg-Goldburghausen "Goldberg", Ostalbkreis, Baden-Wilrttemberg, D. 
Siedlungsfunde aus den Grabungen durch G. Bersu 1 9 1 1 -1 929; da die Grabungsunterlagen 
kriegsbedingt verloren gingen, sind die Funde als nicht stratifizierte Altfunde zu bewerten. 
Beziehungen zum Boleniz-Badener Kulturkomplex lassen folgende Funde erkennen: 
rillenverzicrter Bandhenkel, zwei durch altemierende Schraffenmuster (Fischgrat?) verzierte 
Umbruchscherben, cine in Kannelurtechnik flechtbandverzierte Umbruchscherbe eines 
HenkclgefiiBes (Abb. 4 B, 1 ;  Wandstarke 3,8-7 ,5 mm. Oberflache au.Ben în Restcn poliert, innen 
gcglăttet. Farbe au13en hellbraun/ grau, innen hellbraun, ebenso im Bruch. Magerung schwach, 
runde und kantige Partikel, u.a. Biotit, durchschn. Partikeldm. 1 mm), eine în Glătttechnik 
kreuzschraffur-verzierte Wandscherbe (Abb. 4 B, 2; Wandstărke 4-5 mm. Oberflăche au.Ben 
kreuzschraffiert, innen geglăttet. Farbe au.Ben schwar.L, innen braun, im Bruch schwarz. 
Magerung schwach, kantige Partikel, u.a. Kalksteingrus, max. Partikeldm. 4 mm.) und zwei 
Bodenscherben, cine davon mit leichter Standfu13-Bildung, deren leicht vorkragende Ansătze 
schrăg gelocht sind (Abb. 4 B, 4; Wandstarke 7,7 mm, Bodenscheibenstărke 6-7,5 mm, 
Oberflache auJ3en geglattet bis poliert, innen geglattet. Farbe auJ3en hellbraun, innen grau, im 
Bruch schwarz. Magerung schwach, kantige Partikel, durchschn. Magerungsdm. 0,5 mm; Abb. 
4 B, 3; Wandstarke 6 mm, Bodenscheibenstarke 8,5-9 mm. Oberflache auJ3en verstrichen, innen 
geglattet. Farbe auJ3en braun-grau, innen und im Bruch schwarz. Magerung schwach, runde und 
kantige Partikel, u.a. Biotit und Kalkstein, durchschn. Partikeldm. 0,5 mm). Moglicherweise ist 
auch das durch Dehn/ Sangmeister 1 954, Taf. 1 6, 2; 20, 1 5  abgebildete GefăJ3 als cine lokale 
Adaption eines "Badener Hăngegefăl3es" zu bewerten, vgl. etwa mit Banner 1 956, Taf. CXIII, 
6-9. Das durch Maier 1 955, 1 64, Taf. 17, 7 vorgelegte und în Folge auch durch Sochacki 1980, 
123 der Boleraz-Gruppe und durch Schroter 1 975, 108 der Badener Kultur zugewiesene GefaJ3 
ist aus den erorterten Zusammenhăngen auszuschliefien, da es einen guten Vergleich în 
Aiterhofen-Odmiihle findet und dort dem Wallerfing-Michelsberger Besiedlungshorizont 
angehort: K. Bohm in: Nadler/ Zeeb et al. 1 994, 1 67 Abb. 28, 4. Dies IaBt die Zuordnung der 
beiden oben genannten Schraffenmustcr-verzierten Scherben zu einem Baden-zeitlichen 
Besiedlungshorizont unsicher scin. Verbleib der hier vorgelegten Funde: Wiirttcmbergisches 
Landesmuseum Stuttgart G 1 6 1 1 (Abb. 4 B, 1 ); G 5 1 0  (Abb. 4 B, 2); G 1 68 1 .a (Abb. 4B, 3); 
G l 68 1 .b (Abb. 4 B, 4). Lit.: Maier 1 955, 1 60 mit Anm. 20, 1 64 Abb. 1 7, 7-9. 

Liste 3 
Funde und Elemente der spăten Badcner Kultur aus Fundverbănden lokal-nordalpiner 

Kulturcn, in Obcrosterrcich und Sfidbayern der Chamer Kultur 

1 5 .  Linz-Pulgam, Oă, A: "Gluttopf'-Fragmente aus einer Fundschicht der friihen 
Chamer Kultur. Lit.: Urban 1 998, 35 Abb. 2. 
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1 6. Oberporing-"HochstraB Ăcker", Lkr. Dingolfing-Landau, Niederbayem, D: 
Siedlungsfund wohl der klassischen Badener Kultur, die Halsscherbe der Amphore ist nach 
Matuschik 1 999 derart zu orientieren, dass die Dreiecke auf die Zone knapp oberhalb des 
Halsumbroches zu stehen kommen. Lit.: Blaich 1 997, Liste im Anhang Nr. 4, mit angeg. Lit.; 
Matuschik 1 999, Abb. 1 7, 8 .  

17 .  Mamming, Lkr. Dingolfing-Landau, Niederbayem, D, bes. die Objekte 66, 105- 106, 
109, 1 1 1 . Siedlungsfunde groBtenteils der klassischen Badener Kultur. Lit.: Kreiner 1 993, bes. 
27ff. Abb. 1 2  B; 1 3- 1 7; 1 9  A. C; 20. 

1 8. Ergolding-Kopfham-"Galgenberg", Lkr. Landshut, Niederbayem, D. Evtl. Knopf 
einer innen geteilten Schiissel aus einem Graben der mittleren Chamer Kultur. Lit. : Ottaway 
1 988, 408f., Fig. 20, 14. 

1 9 . Oberschneiding, Lkr. Straubing-Bogen, Niederbayem, D. Fragmente von 
"Pfahlbautopfen" und Tasse mit iiberrandstăndigem und leicht gesatteltem Bandhenkel aus 
Befunden der friihen Chamer Kultur. Lit.: Matuschik 1 985, 56ff. Abb. 6, 2; 9, 3 .  5; 1 1 , 1 .  

20. Straubing-"Ziegelei Jungmeier", Lkr. Straubing Bogen, Niederbayem, D. 
Eindrockverzierte Tasse mit ansa Junata bzw. - cornuta-Henkel aus einem Befund der friihen 
Chamer Kultur. Lit.: Blaich 1 997, Fundliste im Anhang Nr. 8, zu korrigieren um Burger 1 988, 
87ff. Taf. 94- 1 00; 1 0 1 ,  1 -4, bes. 94, 4-9. 

2 1 .  Riekofen-"Kellnerfeld", Lkr. Regensburg, Oberpfalz, D. Am Griff durchlochter und 
rillenverzierter und am Griffende gezipfelter Loffel aus der notgeborgenen Grobe 4, einem 
Befund der friihen Chamer Kultur; kannelurverz. Keramik aus Erdwerk A, Graben 1 ,  einem 
Befund der spăten Chamer Kultur. Lit. : Matuschik 1 992a, 21  l f. Taf. C, 8; hier, Abb. 8 .  

22. Moosham-"Flickermiihle", Lkr. Regensburg, Oberpfalz, D. Zwei vertikal
kannelurverz. Amphoren mit bauchstăndigen, sowohl horizontal als auch vertikal gelochten 
6sen und ein Rippenbiindel-vcrziertes GefâB aus einem Graben der mittleren Chamer Kultur. 
Lit.: Matuschik 1 992a, 2 1 2ff., Taf. D, 1 -2. 6; Matuschik 1 996, Kat. 300ff. Taf. 244, 1 -3 .  

23. Hienheim, Lkr. Kelheim, Niederbayem, D:  Stark gebauchtes, engmiindiges GefâB 
mit Eindrockhorizontalreihe im Hals-Schulter-Ubergangsbereich, dariiber angebrachten, 
stehenden und horizontalschraffurgefiil lten Dreiecken und von der Horizontalreihe 
herabhăngenden Rillenbiindeln aus Grobe 1 342. Lit. : Modderman 1 988, 50f. Taf. 44, 1 0. 

24. Dobl, Lkr. Rosenheim, Oberbayern, D: Schopfer, am Griffende gezipfelt und am Griff 
durchlocht, aus einem Graben der spăten Chamer Kultur. Lit.: Burger 1 988, I 23 Taf. 3 1 ,  16. 

25 . Nordlingen-Herkheim-"Reimlinger Berg", Lkr. Donau-Ries, Schwaben, D: Lesefund 
eines HăngegcfâBfragmentes mit vertikal-subkutan gelochter Ose der klassischen oder spăten 
Badener Kultur. Lit. : Delm/ Sangmeistcr 1 956, 36 Taf. I I ,  I 7. 

Liste 4 

26. "Sipplingen", Bodenseekreis, Baden-Wiirttemberg, D: Altfund eines gedrungenen 
Trichterrandbechers, verzicrt durch am Rand "auszackende" und demnach wohl erst nach 
Lufttroclrnung des Gefii.Bcs aufgebrachte Rillen. Hohe 1 0,6, Randdm. 1 2,5, Bodendm. 8,3 cm. 
Oberflăche auBen grob verstrichen, innen grob geglăttet. Farbe auBen grau/ braun/ schwarz, 
innen schwarz. Magerong mittelstark, Stein- und Keramikgrus, max. Partikeldm. 4 mm. 
Verbleib: Wiirttembergisches Landesmuseum Stuttgart, alte lnv.nr. (wohl aus Sammlung 
Ullersberger, Uberlingen) 1 8 1 7, zudem Nr. "B 1 34" (?). Lit. : unpubliziert; hier Abb. 1 3. 
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ANMERKUNGEN 

I .  Fiir die Bekanntgabe noch unpublizierter Daten und Infonnationcn dankc ich besonders Dr. Bemd Engelhardt 
vom Bayerischcn Landcsamt fiir Denkmalpflegc, Aullcnstellc Landshut, den Hcrrcn Prof. Erwin M. 
Ruprcchtsberger, Dr. Otto H. Urban und Franz Grillmaycr vom Forschungsprojekt "Hohensiedlungen im Linzer 
Raum" des Nordico-Museums Linz und des Institutes fiir Ur- und Friihgeschichtc der Universităt Wien sowie 
Herm Dr. Helmut Schlichtherlc vom Landesdenkmalamt Baden-Wurttcmbcrg, Aullenstelle Hemmenhofen. 
Hcrm Dr. Erwin Kecfcr vom Wilrttembcrgischcn Landesmuseum Stuttgart verdanke ich die 
Publikationscrlaubnis der hier tcilwcisc ncu und tcilwcisc erstmalig vorgclegten Goldberg-Funde sowic eines 
Altfundes aus Sipplingen am Bodenscc. Den Hcrrcn Michael Kinsky, Dr. Joachim Koningcr, Adalbert Muller 
MA und R. Plonncr, alic Freiburg, danke ich schliclllich fiir die graphische Gcstaltung der meisten der hier 
vorgclegtcn Abbildungen. 
2. Spătneolithikum wird hier im Sinne der in Silddeutschland und Ostcrreich ublichen Periodisierungs
nomenklatur gcbraucht, zuletzt: Schlichtherle/ Strobel 1999, 96f. 
3. Vgl. hicrzu besondcrs Matuschik 1 992a, 2 1 9f. Taf. G mit Kreiner 1 993, 2 I f.; Blaich 1 997, 23ff.; Engelhardt 
1 997, 63 und Matuschik 1999, 84. 
4. Kicking liegt zwar im nordlichcn Niederosterreich, wurde in dcr Tab. aber unter Sudwestmăhren cingetragen, 
da es dcr friihen Jevisovice B Kultur angehort, kulturhabituell also nach Sudwestmăhren tendiert. 
5. In: Lcnneis/ Ncugebauer-Marcsch/ Ruttkay 1999, 2 1  Off. Tab. I .  
6 .  Medunovâ-Bencsovâ 1 977 und vgl. J .  Pavclcik und M .  Smid i n  diesem Band. 
7. Vgl. Bauer 1990, bes. 354 mit Bauer 1 991 ; Bauer 1992; Bauer 1 994; Engelhardt 1 994, 44, Weidemann/ 
Schonfcld 1995 und Herzig 1 997, wobei das nach freundlichcr Mitteilung durch F. Herzig vom Bayerischen 
Landesamt fiir Denkmalpflege, Labor fiir Dendrochronologie Thierhauptcn auf einer 40-50-jăhrigen Eiche 
basiercndc und dcshalb unsicherc Dendrodatum fi.ir Ergolding-Fischergassc hicr unberiicksichtigt blieb; zur 
grundsătzlichcn Zuvcrliissigkcit der Dendrodaticrung Ruoff/ Gross 1 99 1 ,  40 I f. 
8. Bei Mitbcriicksichtigung zweier Daten aus Osterreich (Tab. I ,  Nr. 22, 50), da sic fiir dic Daticrung dcr 
sildbayerischcn Kulturen von Rclcvanz sind; zwei forschungsgeschichtlich schr friih crstelltc Daten fiir Polling 
(Matuschik 1992b, Abb. 6, Datcnliste 27-28) wurden bercits friiher als Ausreiller bestimmt (cbd„ 2 1 ), wcshalb 
sic hicr unbcriicksichtigt bliebcn. Bei dem durch Ottaway 1 995, 2 1 4  mit Verwcis auf Moddcrman 1 977 
genannten Altheim-Datum ftlr Hienhcim handclt cs sich um cine Angabe fiir die Michelsbcrger Kultur dcr Stufc 
II nach Lilning in Scngkofcn: Matuschik 1 992b, bcs. 2 mit Anm. 1 5, und vgl. hier w.u. mit Tab. I .  Zwci in der 
Tab. als unpubl. angegebcne Fundkomplcxe wurdcn in der Lit. bereits erwăhnt: Matuschik 1 992c, 29 Abb 5 und 
vgl. Matuschik 1 999, 80; Matuschik 1 998b, Liste A im Anhang Nr. 6. Dic Vorlagc von scchs Bcschleunigcrdaten 
fi.ir die Siedlung von Dietfurt a. d. Altmiihl - bei den bisher vorgelegten Daten fiir diese Fundstcllc ist dic 
Daticrungsprăzision bcson<lers gcring - ist durch T. H. Gohlisch MA, Universitiit Erlangen, in Vorbereitung. 
9. Nach Stuivcr/ Long/ Kra 1 993 (Programm OxCal v3). 
I O. Zum Vcrfahrcn und scincr methodischen Begriindung Wcningcr 1 987. 
1 1 . Bei dem vcreinzelten Fund cincs ganzen, 14C-datierten menschlichcn Skelettes aus Zusammcnhang der 
Althcimcr Gruppc (Tab. I ,  Nr. 26) ist beim gegcbcnen Publikationsstand unklar, ob es sich um cine "regulărc" 
Bestattung handclt. 
12. Muller 1 999, 79. 
13 .  Ractzcl-Fabian 1 986, 39; Muller 1 999. 
14. Matuschik 1996, Kat.nr. 7 Fnr. 7 1 -74 Taf. 257, 1 -4. 
1 5. Ebd„ 30f.; 42 1 .  
16. Raetzcl-Fabian 1 986, 32f. 
1 7. Auf cincr grol3eren Datcnbasis und bei Einbcziehung eincs Vcrglciches der Radiokarbondatierung mit der 
historischcn Daticrung altăgyptischcr Fundkomplexe: Ruoff/ Gross 199 1 ,  4 1 5  Abb. I O. 
1 8. Nadlcr in: Nadler/ Zeeb 1 994, I 76ff. 
1 9. Hicr Liste 2 im Anhang, Nr. I O (Stephansposching). 
20. Matuschik 1992a, 200 mit Anm. 3 .  
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2 1 .  Fiir Ergolding-Fischergassc bcstcht zumindest ein Erklărungsansatz - vgl. Engelhardt 1 994, 42ff. mit Ottaway 
1 995, 2 14ff. 
22. Zur statistischen Datenauswertung Raetzel-Fabian 1 986, 37f. 
23. Vorlăufig vgl. Muller 1 999 mit Spatz 1 999, 2 1 3  ff., wobei Seriendaten kurzlebiger Materialien wie 
HaselnuBschalen und Getreidekomem aus feinstratifiziertem und dendrochronologisch datiertem 
Siedlungskontext zu einer statistischen Auswertung drăngen, vgl. w.u. 
24. Zur typologischen Beurteilung der entsprechenden Inventare Matuschik 1 992b, 1 7  mit Anm. 66-68. 
25. Ebd. mit Anm. 69. Blaich 1 995, Anhang Nr. 1 6  mit angeg. Lit. deutet auch das Inventar von Sengkofen
"Pfatterbreite" als cin Wallerfing-Michelsberger Mischinvcntar. Zur Fazies Wallcrfing bzw. zur Spât
Milnchshofcner Kultur K. Bohm in Nadler/ Zceb 1 994, M. Nadler ebd., zu ergănzen um Matuschik l 992b, 1 f. 
und Tillmann 1 997, 127ff. Abb. 3-4. 
26. Matuschik 1 992b, 1 3ff. mit angeg. Lit., wobei die Beurtcilung der Osenkranztlasche aus Sengkofen um 
Lilning 1 998, 278 mit Anm. 8 zu korrigiercn ist. Dic durch Matuschik cbd. 26 dargelegten Probleme mit der 
Michclsberg-Periodisierung vcrmag dics allcin, wic die typologische Beurtcilung und Radiokarbondatierung 
etwa von Tcugn anzeigt, nicht aufzulosen. 
27. Wobei der "Kronzeugc" hierfiir, Ringlinsen-vcrzicrtc Keramik, auch noch fiir dic frilhc Chamer Kultur zu 
belegcn ist: Matuschik 1 985, bes. 59 Abb. 9, l .  
28. Ruttkay 1 990, 1 1 2 ff. mit 14C-Datenlistc im Anhang. 
29. Matuschik 1 999, 84 Abb. 1 2. 
30. Zur Fundstellc Moddennan 1 977; Moddcrman 1 986. 
3 1 .  A.a.O. (Anm. 29), frcilich nur bei Dcutung des Datums Tab. l ,  Nr. 68 als AusrciBer; zur methodischen 
Begriindung vgl. w.o. mit Anm. 1 3 .  
32. Kolb 1 999, I Sf. Abb. 3 ;  Koninger 1 999, 23; 26ff. Abb. 1 O ;  Bollacher 1 999; Schlichthcrle 1 999, bes. 43f. 
33. Matuschik 1 996, 503ff.; Kolb und Koninger a.a.O. (Anm. 32). 
34. Matuschik/ Werner 1 982, 39 Abb. 2; Matuschik 1 996, 8 l ff.; 422f. 
35. Matuschik I 999, 83ff. mit angeg. Lit. Abb. 1 1 . 
36. Ebd. 
37. Womit nicht die typologisch jiingste Chamer Kultur angesprochen ist: ebd. (lnventargruppe D). 
38. Zur Schnurkeramischen Kultur in Sildbayem einschlieBlich ihrer Datierung und Periodisierung: Engelhardt 
1 998; Matuschik 1 998a. 
39. Matuschik 1 999, 84. 
40. Zur Daticrung der Sildbayerischen Schnurkeramik insgesamt sind auch die Daten Tab. 1 ,  Nr. 40, 44, 53 und 
6 1  (Dictfurt a.d.Altmilhl) sowic 52, 57 und 63 (Riekofcn, Graben) heranzuziehen. Zwar handclt cs sich hierbci 
um Fundstcllcn bzw. Bcfunde der spătcn Chamer Kultur, doch ergabcn sie auch Funde dcr frilhen 
Schnurkeramischen Kultur. 
4 1 .  Zum archăologischen Bcfund Matuschik 1 998a, Fundliste A im Anhang Nr. 24 mit angeg. Lit. 
42. lnzwischen ist cs nicht mchr vercinzelt, sondcm korrcspondiert mit cincr Skclcttdaticrung dcr frilhcn 
Schnurkcramischen Kultur im kujawischen Krusza Zamkowa: Czebreszuk/ Schmyt 1 998, I 86, 2 I O Abb. 14 Tab. I .  
43. Vgl. w.o. mit Anm. 23. 
44. Auf der Basis der bis zum Jahrc 1 990 publiziertcn Daten fiir die jewciligcn Kulturcn - Matuschik 1 996, Abb. 
94 -, wobci das Ergcbnis durch scitdem vorgelegtc odcr bckannt gcwordcnc Datcn - Bojadiiev 1 992; Forcnbaher 
1 993 und Stadlcr in dicsem Band - nicht in Fragc gestcllt, sondem bcstătigt wird. 
45. Vgl. hicrzu auch dic durch Stadlcr 1 999 vorgclcgtcn Summenkurven ftir dic vcrschicdenen Kulturen, allcin 
dcrcn starkc Obcrlappungcn anzcigen, dal3 hicr cine auch chorologisch stărkcr diffcrcnzicrendc Untcrsuchung mit 
cnger dcfinicrten Einheitcn angcbracht wărc. 
46. Ebd., Tab. I .  

47. Ebd., zu crgănzcn um Maycr 1 996, 94. 
48. Dic Formulicnmg ist vorsichtig, wcil dic Grundlagc hicr nicht aus stratigraphisch eingehăngten Datenproben, 
sondem aus einer kombinationsstatistischen Analysc gcschlossener Inventare bcsteht: Maycr 1 996, 56ff. 
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49. Ebd. 
50. Matuschik 1 999, 87 Abb. 1 8- 19. 
5 1 .  Vgl. den Diskussionsbeitrag von J. Roodenberg am Anfang der SchluBdiskussion. 
52. Zur methodischen Begrilndung der Yorgehensweise Pape 1 978, I fT.: Strahm 1 988, 1 79 Fig. 2. 
53. Nemejcovă-Pavlikovă 1 974, 339 mit Anm. 1 36 und bes. Sochacki 1 980, 1 24 f. Taf. XII C, 4. 8-9; zur 
Beurteilung von "Badcn Ila" nach Nemejcovă-Pavukovă 1 974 vgl. bes. mit Torma 1 973, 498 ff. (Fony6d-Typus 
bzw. Boleraz Stufe III), Sochacki 1 980, 26 ff., Nemcjcovă-Pavukovă 1 98 1 ,  26 1 t: Abb. 1 -5,  bes. 3 und Ruttkay 
in diesem Band. 
54. Vgl. mit Kăninger/Kolb/Schlichtherle in dicsem Band, die Indizien fiir cine um 60 Jahre jiingerc Zeitstellung 
von Sipplingen im Vgl. zu Arbon-Bleiche II I  vorbringen. 
55. Mitterkalkgruber 1 992, 88, 1 68 und vgl. w.o. mit Anm. 28. 
56. Dic durch Sochacki 1 980, Tabl. XII, A; D mit Verweis auf Maier zudcm aufgcfiihrten Funde aus Wallcrfing/ 
Nicderbayem und vom Goldberg im Nărdlinger Rics sind aus dem erorterten Zusammenhang auszuschlicBen, 
vgl. w.o. mit Anm. 25, bes. Nadler/ Zceb et al. 1 994, Tab. 4 und hier, Liste 2 im Anhang, Nr. 1 4. Auch der durch 
Maier 1 955, 1 58 Taf. 1 6, 9 vorgelcgte Fund aus Stcckbom-"Schanz" am schwcizerischen Bodensee-Ufcr lăBt 
keine sichere Beurteilung zu, da cine entsprechende Eindruckzier chronologisch indifferent ist; zwar weist die 
getupft-doppelgipfelige Ose an diesem Gefiill in friihendneolithische Zusammenhănge (vgl. Kăninger/ Kolb/ 
Schlichtherle in diescm Band), rcchtfertigt aber keine Annahme einer besonderen Bcziehung zur Badener Kultur, 
da vergleichbar gestaltete Knubben und Oscn ("ansae lunatac") auch fiir die Chamer Kultur hăufig belegt sind: 
Burger 1 988, 125; Matuschik 1 996, l i  9ff. 
57. Blaich 1 997, 26. 
58. Ebd. mit Fundliste. 
59. Mamming ergab Befunde zum einen der spătmiinchshăfener Wallerfinger Fazies und zum anderen der 
Badencr Kultur, und in cinigen Bcfunden - so etwa Kreiner 1 993, Abb. 9, A. C - sind Materialien der beiden 
Kulturen mechanisch vermengt. Hieraus chronologische Schliissc zu ziehen - ebd., 2 1  f. - ist verfchlt. Bei dcm 
durch Krciner postulierten Wallcrfing-Trichterbccherkultur/ Althcimer-Trichterbccherkultur/ Badcner
Kulturgemcngc verkcnnt der Vcrf., daB in Siidbaycm zwischen Wallerfing/ Polling eincr- und Baden anderseits 
nach Ausweis sowohl stratigraphischer Daten (s.o.) als auch naturwissenschaftlicher Datierungsangabcn bei 
inzwischen groller Datenzahl (Tab. I )  der Horizont der Althcimer Gruppe anzusetzen ist; das Vorurteil des Vcrf., 
daB die Ossamer Gruppe der Badencr Kultur chronologisch erheblich spăter als die Altheimer Gruppe angesetzt 
werde - ebd., 2 1  - ist offensichtlich unzutreffend, vgl. w.o. mit Abb. 3 .  
60. Blaich 1997, 26 Liste Fst.nr. 3 .  
6 1 .  Kreiner 1 993, 2 1  f. bob zu Rccht auch cine nărdlich orientierte Trichtcrbechcrkulturkomponcntc im 
Sicdlungsinvcntar von Mamming hervor, zum Gefăl3 ebd., Abb. 9 C, 3 vgl. ncuerdings auch Engelhardt 1 994, 46 
Abb. 4 oben. 
62. Kreincr gab dcn cntsprechenden Fund cbd. 27 Abb. 1 3, 6 als Gefăl3rand wiedcr, doch vermerkt auch der Yerf. 
Ful3gef.il3e fiir Mamming: ebd., 27 (Objekt 47/48), 29 (Objekt 66). 
63. Maycr 1996, 61 ff. 
64. Krcincr 1 993, 30, Abb. 1 9, 1 -2. 
65. Von dcn durch Krcincr 1 993, 12 mit Anm. 1 7  angegebcnen angcblichen Vcrgleichsfundcn dcr Althcimcr 
Gruppe aus Althcim selbst ist zumindcst cincr nicht gerillt, sondcm gcrippt, und zudcm handelt cs sich auch hier 
um "wcitlichte" Henkel und nicht um Oscnhenkel. 
66. Kreiner 1993, 28, 30 Abb. 1 6, 39. 4 1 ;  1 9, 4. 
67. Zwar handclt es sich nach cbd., 30 um cine 6,2 m langc und 2,5 m breite Vcrfiirbung, doch bctont der Vcrf., 
dall sămtlichc Funde aus cincr "cingetieften Muldc im Oslleil . . .  (der Vcrfârbung), dcren humosc Einfiillung mit 
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68. Banner 1 956, Taf. 1 7, 4; Sochacki 1 980, Taf. Ylllk A l ,  3; Mayer 1 996, Taf. 1 1 4, 2-4. 
69. Vgl. hierzu dic Henkclzier-Zusammenstellung durch Ncmcjcovă-Pavukova 1 98 1 ,  Abb. 9; 1 3 .  
70. A.a.O. (Anm. 68). 
7 1 .  Schrickel 1 966, 436ff. Taf. 35-36; Biicke 1 986, Abb. I ,  2; 6, 9; Bcran 1 993, 27ff. Abb. I O. 
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72. Biicke 1986, 39ff. Abb. 22-23; Beran 1 993, 33. 

73. 14C-Datenvorlage durch J. Miiller in: Matuschik/ Lohrke/ Muller, Der Rinaldonc-Dolch von Aspenstedt, Lkr. 
Halberstadt. Vortrag, gehalten an der Arbeitsgemeinschaft Neolithikum an der Tagung des Mittel- und 
Ostdeutschen Altertumsverbandes am 2 1 .03 .2000 in Potsdam. 

74. Kreiner 1 993, 26, Abb. 1 1 , A 4, wobei der Verf. den Rand als "oben waagrecht abgestrichen" bezeichnet und 
in der Scherbenaufsicht eine Randkaneliire und im Profil eine Randkehlung angibt - die naturalistische 
Aufsichtswiedergabe spricht fiir eine Randkaneliire, zumal der Rand, wie der Verf. angibt, "gewellt" und wie auf 
der zeichnerischen Wiedergabe deutlich zu erkennen ist fingergetupft ist. Zur "Randkehlung" bzw. 
"Randkaneliire" siehe Itten 1 970, 1 2. 

75 . Hafner/ Suter 1 999, 20ff. Abb. to. 
76. Maier 1 955, 164f. Taf. 1 7  und vgl. hier, Liste 2 im Anhang Nr. 14  Abb. 4 B. 

77.  Wobei die Bcurtcilung der geringen Gefâllfragmentgrollc wegcn unsicher sein mull; zum Flechtbandmuster 
vgl. etwa Koninger/ Kolb/ Schlichtherle in diesem Band; Ruttkay I 999a, Abb. 14, 5-6; Mayer 1996, Taf. SO, 1-
2; 64, I ;  1 03, 1 1 ;  1 04, 8; Tonna 1973, Abb. 3, 2; Dimitrijevic 1979, SI .  6,  6.  1 5 ; 7, 8; Taf. 22, 4.  Zu den 
Formentwicklungstendenzen vgl. bes. die durch Koninger/ Kolb/ Schlichtherlc, Ruttkay und Tonna abgebildeten 
Gefâlle mit den durch Mayer und cinem Teii der durch Dimitrijevic abgebildeten Formen, wonach Kriige mit 
betont abgesctztem, relativ hohem Hals und betonten, niedrigen Schultem fiir eine fortgeschrittene Entwicklung 
des Bolerăz-Badener Kulturkomplexcs typisch sind. 

78. Wobei die Kreuzschraffur sicherlich nicht auf die Badener Kultur begrenzt war, sondern zum einen im 
Nordalpengebiet bereits fiir die Pfyner Kultur - Koninger/ Kolb/ Schlichtherle in diesem Band - und zum anderen 
auch noch fiir die spăte Chamer - und Jevisovice B Kultur belegt ist: hier, Abb. 6, I ;  Ruttkay 1988, 127, Abb. 2, 
1 7; Ruttkay l 999a, Abb. 32, l O - , weshalb eine sichere chronologische Beurteilung des wiirttembergischen 
Fundes Maier 1 955, 1 66f. mit Anm. 97 (Kirchberg bei Reusten) nicht moglich ist; allenfalls cine 
Beriicksichtigung der angewandten Technik lăl3t bei der Gesamtverbreitung eine Struktur erkennen, da die durch 
Koninger/Kolb/Schlichtherle erwăhnten Belege aus der Pfyner Kultur in Rillcntechnik, die Baden- und nach
Baden-zeitlichen Belege Ostrnitteleuropas hingegen in Kannelurtechnik ausgcftihrt wurden - wie die hier 
abgebideten Belcgc vom Goldberg und aus Riekofen; die Moglichkeit einer Anbindung des unstratifizierten 
Goldberg-Fundcs an die Pfyn-zeitliche Besiedlung der Fundstelle ist deshalb auszuschliellen. 

79. Zwar sind mir durchlochte Standringe sowohl aus der Rosscner - (Spatz 1996, 86 mit Abb.verweisen) als auch 
aus der Badener Kultur (Baycr 1 928, 7 1  Taf. XIII; Banner 1956, 22 Abb. I ;  Kalicz 1 963, Vgl.abb. auf S. 43 mit 
Nachwcis S. 99) bekannt geworden - die Kulturzuweisung des abgebildeten Standringfragmentes Abb. 4 B, 3 
bleibe deshalb offen, allenfalls die technischen Merkmale der Bodenscherbe sprechen fiir eine mittelneolithische 
Datierung -, an Flachbooen wie hier Abb. 4 B, 4 scheinen solche Lochungen aber auf die Badener Kultur 
beschriinkt zu sein. Ein Zusammenhang des Fundes mit der Badener Kultur wird auch durch seinc technischen 
Daten - hervorzuheben ist eine leicht gliinzende Gliittung und die Magerung durch kantige Gesteinspartikel 
vereinzelt betriichtlicher Grollc (Liste 2 im Anhang, Nr. 14) - gcstiitzt. 

80. Wobei einschrănkcnd zu betonen ist, dal3 es sich mangcls erhaltener Grabungsuntcrlagen um unstratifizierte 
Altfunde handelt und die spătneolithischc Besiedlung des Goldberges offcnsichtlich mchrphasig war. 

8 1 .  Maycr 1996, 56fî. 

82. Sochacki 1988, Tabl. VIII B; zur Amphorc aus Oberporing sclbst cbd„ 126. 

83. Blaich 1997, I SfT. Tab. 2. 

84. Wobei auch zu diesem Fund selbst gute Analogien aus der Ossamer Gruppe zu bencnnen sind: Maycr 1996, 
Taf. 3 1 ,  2; 49, S; 105, 6; 1 1 0, 8; 123,  6-8. 

85. Blaich 1997, 22 Abb. 1 3 .  

86. Ebd. mit Lit.angabe. 

87. Bersu 1937, Taf. 30, 2. 8. 10; 32, 23; Schrickel 1 966, Lohlein 1 999, 196, 201 mit Anm. 54 Abb. 7, 4; vgl. 
hierzu auch Kolb 1999, 1 6  f. Entgcgen der hier angedcuteten Annahme, dall solche Schiisseln auf cine lokalc 
Tradition im Gcbiet zwischen Hessen, dem Nordlinger Ries und dem Bodcnsccraum zuriickzufiihren scin 
konnten, denkt Lohlein im Gefolge Schrickels an Einflul3 aus noch weitcr im Westen liegenden Regionen. 

88. Wobei sie sich von allcn anderen auf Abb. 7 zusammcngcstelltcn Belcgen unterscheidct, da diese cine 
ausgepriigte Schulterbildung zeigcn, wiihrend Nr. 4 durch eincn Bauchknick gekcnnzeichnet wird, vgl. dazu w.o. 
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89. Mayer 1 992, 38. 
90. Matuschik 1 996, 4 1 7ff.; Matuschik 1 999, 83ff. Abb. 1 1 - 12 .  
91 .  Mayer 1 996, bes. 56ff. 
92. Zudem vgl., etwas pointierter, Matuschik 1 999, Abb. 1 2. 
93 . Matuschik 1 992a, 2 1  l f. 
94. Zur Definition: Bayer 1 928, 75 mit Abb.verweisen. 
95. Zu ihrer Bewertung aus Perspektive des bayerischen Donautales Matuschik 1 985, 6 1  f.; cine Komplikation 
kommt hier dadurch zustande, daB solche Randleisten auch in der spăten Nordostalpengruppe der Chamer Kultur, 
wo sie auf einen Einflul3 der lg 1-Gruppe zurilckzufiihren sind, relativ hăufig sind: Matuschik 1 999, Abb. 1 9. 
96. Zu Vergleichsmoglichkeiten zumindest flir den Riekofener Fund Matuschik l 992a, 2 1 1 f. 
97. Zur Verbreitung und funktionalen Deutung Sochacki 1 980, 59 mit angeg. Lit. Taf. VIII, A l ,  1 4. 
98. Zur typologischen Beurteilung vgl. Urban 1 998, Abb. I ,  oben mit Mayer 1 996, Taf. 1 3  und bes. mit Ruttkay 
l 999a, Abb. 23, I .  

99. Mayer 1992, 3 9  mit Abb.verweisen; Mayer 1 996, 47f. und vgl. Matuschik 1 992a, 2 1 2  mit Verweis auf eine 
Beurteilung durch V. Nemejcovă-Pavukovă. 
1 00. Siehe etwa die Zusammenstellung typischer GefâBe durch Nemejcovă-Pavukovă 1 98 1 ,  Abb. 2-3. 
1 0 1 .  Beran 1993, 25ff., bes. Abb. 7; 8, 1 -5 und vgl. mit Behrens 1 973 . 
I 02. Pleslovă-Stikovă 1 973, Abb. I ,  l .  5; 2, I ;  4, 2-3; 6, 2; 1 3, 5 .  
1 03.  Matuschik l 992a, 2 1 2. 
l 04. Mit Ausnahme der GefâJ3e Abb. 8, 1 .  5-6 handelt es sich entweder um Horizontal-Kanneluren im Hals
Schulter-Obergangsbereich oder aber um horizontale, der GefâJ3schulter aufgebrachte Zierbănder. Bei dem GefâB 
Nr. l ist, wie bei den Topfen der spăten Chamer Kultur, die abgesetzte Randzone geglăttet und der GefâJ3kărper 
durch kreuzschraffurartig angebrachte Kanneluren strukturiert. Insgesamt handelt es sich um hart gebrannte 
Keramik feiner Machart, die GcfâBe Nr. 2 und 4 sind glănzend poliert. Ob das auf Boleniz-Badener Art auf der 
GefâBschulter vertikalkannelurverzierte Gefâllfragment Nr. 5 ebenfalls im obigen Rahmen zu schen ist, bleibe in 
Anbetracht der relativcn Geschlossenheit von Siedlungsinventaren, zumal Grăben auf mehrperiodigen 
Siedlungsarealen, offen. 
1 05. Dic durch Profilierung oder Verzierung betonten Hals-Schulter-Zonen an den GefâJ3en Abb. 8, 1 -3. 8 bzw. 
Schulterzonen an den GefâBen Nr. 4. 7 sind fi.ir GefâBe der spăten Chamer Kultur sehr typisch und unterscheiden 
sich deutlich vom Verzierungsstil der klassischen Badener Kultur, einzig bei dem bereits angesprochencn Gefă.B 
Abb. 8, 5 kănnte es sich um cine Tassc handeln, flir sie fiir Bolerăz und Baden typisch ist, vgl. mit Abb. 4, 2; 5,  
1 5- 16. 
1 06. Matuschik 1 996, 1 39. 
1 07. Godlowska 1 979, bes. 309ff.; Machnik 1 979, bes. 391 Abb. 235. 
I 08. Ehrich/ Pleslovă-Stikovă 1 968, l 54ff.; Pleslovă-Stikovă 1 973, 42 1 f. 
1 09. Matuschik 1 999, 89ff. 
1 1 0. Bersu 1 939, bes. Taf. 30, l .  1 5; Weissmiillcr 1 986, 59, 2 1 8  Taf. 25, 1 7 1 .  
1 1  l .  Vgl. Ruoff/ Gross 1 99 1 ,  Abb. 9 mit Billamboz 1 99 1 ,  204f. Abb. 1 2; Schlichtherle 1 99 1 ,  2 1  l ff. Abb. 3. 
1 1 2. Schlichtherle 1 99 1 ,  223 Abb. 1 0; Schlichtherlc 1999, 43f. 
1 1 3. Lochner 1 997, bcs. Taf. 42, 3-5; 64, 30, wobei besonders das zuletzt genannte GefâB nach fiir dic Schweiz 
dargelegten Kriterien - zuletzt Hafner/ Suter 1 999, l 6ff. bes. Abb. 1 5, 1 9  - spăt-Horgen-zcitlich anzusetzen wăre. 
1 14. Zur Datierung des Badener Horizontes insgesamt s.w.o. 
1 1 5 .  Aufgrund des Forschungsstandes 1 990: Matuschik 199 1 ,  37. 
1 1 6, Nach aktuellem Forschungsstand: Matuschik 1 999, Abb. 1 ;  zum Nachweis der Fundstellen bis zum Jahr 
1 992: Matuschik 1 996, Liste l im Anhang. 
1 1 7. Matuschik l 992a, 204ff. 
1 1 8. Zur Situation weiter im Westen vgl. Lăhlein 1 999, bes. 205ff. mit Koninger 1 999, 29 und Winiger 1 999, 
125ff„ wobei hier die Kulturkontakte sichcrlich nicht einseitig N-S gerichtet waren: Vortrag von Raetzel-Fabian 
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an einem Symposium Ober dic Chamer Kultur in Erlangen 1 999; vorlăufig Raetzel-Fabian 1999, 90. Zur 
zcitlichen Relation zwischen den durch Lohlein dargestelltcn Grabanlagen und der "Badener Zwischcnstufe" 
Siidbayems vgl. hier, w.o. mit Lohlcin 1 999, 208ff. Abb. 1 3- 14. 
1 1 9. Vgl. hierzu, aus Mitteldeutschland, Bcran 1 993, Abb. 1 1 , bes. 4-9. 
1 20. Pleslovă-Stikovă 1 973, Abb. 1 ,  oben; 7, 1 -4; 8, 4, wobei eine Erklărung des Motivs dcr am Rand des GefâBes 
schrăg gestellten Rillen, der Badener Kultur Bohmens fremd, durch Vergleichsmoglichkeiten aus der Horgener 
Kultur moglich ist - cine Autopsie entsprechender Funde vcrdanke ich Dr. J. Koninger, Freiburg. 
1 2 1 .  Zur lokalcn Adaption Bolcrăz-Badener Kulturelementc im Sildwesten bis zum Bodensee vgl. w.o. und 
Koninger/ Kolb/ Schlichtherlc in diesem Band. 
122. Siehe allein die Zusammcnstellung typischer Funde durch Nemejcovă-Pavukovâ 198 1 ,  Abb. 1-7. 
1 23.  Wobei die Bedeutung des anschlieBenden Wcstens fiir die Entwicklung Siidbayems mit dem "Scherberl von 
Mamming" sicherlich unterrcprăsentiert ist. Zu erinnem ist hierbei an die weitgehende Forrnenreduktion auf 
Topfe und Schiisseln in der Chamer Kultur wie Hienheim und Piesenkofcn und daB diese Tendenz in den westlich 
anschliessenden Kulturcn offenbar noch zunimmt, und zudem, daB auch die Hirschgeweihindustrie zumindest der 
jilngeren Chamer Kultur einen westlichen Kulturbczug erkennen lâBt. 
124. Kalicz 1 99 1 ,  37 1 f. ;  Farka5 1 996; Ruttkay 1 999a, 1 29 ff.; Ruttkay 1 999b, bes. 525. 
125. Vgl. mit Kalicz 1 99 1 ,  380 mit angeg. Lit. 
1 26. Behrens 1 973, 28. 
1 27. Ebd. 29 Anm. 19 mit Verweis auf U.  Fischer und vgl. hier w.o. mit Anm. 120. 
1 28. Ruttkay I 999a, 1 6 1  ff. und vgl . ,  fiir den benachbarten Teii der Slowakei, Nemcjcovă-Pavukovă 1 995, zu 
crgănzcn um Fark3S 1 998, 1 1  f.; hiennit diirfte zusammenhăngen, daB die Chamer Kultur spătestcns ab 3000 v. 
Chr. einen deutlichen EinfluB zunăchst der ăltercn ("Vorjevisovice-Kultur") und spăter dann der jiingeren 
Jevisovicc 8-Kultur crkennen lăBt: Matuschik 1999, 89f. Abb. 1 3- 16. 
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Siedlungswesens. Kolloquium Hemmenhofen 1 997. Materialh. 
Archaologie Baden-Wiirttemberg 43, Stuttgart, 277-289. 

= Machnik J., Krqg Kulturowy Ceramiki Sznurowej, in: W. Hensel/ T. 
Wislanski, Prahistoria Ziem Polskich II, Neolit, Wroclaw/ Warszawa/ 
Krak6w/ Gdansk, 337-4 1 1 .  

= Maier R. A., Keramik der Badencr Kultur aus Ufersicdlungen des 
Bodensees, Germania 3 3, 1 5  5- 173 .  



Matuschik 1 985 

Matuschik 1 99 1  

Matuschik l 992a 

Matuschik 1 992b 

Matuschik 1 992c 

Matuschik 1 996 

Matuschik 1 998a 

Matuschik 1 998b 

Matuschik 1 999 

Matuschik/\Veiller 
1 982 

Mayer 1 992 

Mayer 1 996 

= Matuschik I., Die CiJrono/ogie des Spătneolithikums des 
bayerischen Donautals. Die Stratigraphie und Radiokarbondaten aus 
Oberschneiding, Lkr. Straubing-Bogen, in: Archăologische 
Denkmalpflege in Niederbayem, Festschrift fi.ir Rainer Christlein. 
Arbeitsheft 26 des Bayerischen Landesamtes fi.ir Denkmalpflege, 
Miinchen, 46-65. 
= Matuschik I., Grabenwerke des Spătneolithikums in Siid
deutschland, Fundber. Baden-Wiirttemberg 1 6, 27-55 .  
= Matuschik I., Die CiJamer Kultur Bayems und ihre Synchronisation 
mit den ostlich und siidostlich benachbarten Kulturen, Studia Praehist. 
1 1 - 1 2, 200-220. 
= Matuschik I . ,  Sengkofen- ''PfiJ.tterbreite '� cine Fundstel/e der 
Mic11elsberger Kultur im Bayerischen Donautal, und die 
Michelsberger Kultur im ostlichen Alpenvorland, Bayerische 
Vorgeschbl. 57, 1 -3 1 ,  Taf. 1 .  
= Matuschik I., Neolithisc11e Siedlungen in Kofering und 
Alteglo!Sheim, Landkreis Regensburg, Oberpta.Jz, Arch. Jahr Bayem, 
1 99 1  ( 1 992), 26-29. 
= Matuschik I„ Die neolithische Besiedlung in Riekofen- "Kellnerfeld" 
- Beitrag zum Spiitneolithikum im siidlic11en Bayern, Mikrofich-Publ. 
Freiburg. 
= Matuschik I., Der ''Kettenhocker" von Sengkofen - Ein Beitrag zur 
Kenntnis der Schnurkeramischen Kultur in Siidbayem, in: B. Fritsch et 
al . ,  Tradition und Innovation. Fcstschrift fiir Christian Strahm, Intema
tionalc Archăologie Studia honoraria 3, Rahden/ Westf„ 223-255. 
= Matuschik I., Kupferfunde rmd Metal/urgie-Belege, zugleich ein 
Beitrag zur Geschichte der kupferzeitlichen Dolche Mittel-, Ost- und 
Siidosteuropas, in: Martin Mainberger, Steinzeit in Oberschwaben, 
Das Moordorf von Reute, Staufen i.Br., 207-26 1 .  
= Matuschik I., Rieko!Cn und die CiJamer Kultur Bayerns, in: 
Schlichtherle/ Strobel 1 999, 69-95. 

= Matuschik I .I  Werner H.-J., Bine befestigte Siedlung des End
neolithikums aus Riekokn-Kellnerfeld, Lkr. Regensburg, Jahresber. 
Bayer. Bodendenkmalpfl. 22/ 23, 1 98 1 /  82, 37-55.  

= Mayer Ch., Bestattungen der Badener Kultur aus Osterreich, Arch. 
Austriaca 75, 1 99 1  ( 1 992), 29-6 1 .  
= Mayer Ch„ Die Stellung der Funde vom Grasberg bei Ossam im 
Rahmen der Badener Kultur, Mitt. Prăhist. Komm. Osterr. Akad. 30, 
Wien. 

Medunovă-Benesovă = Medunovă-Benesova A„ Jevisovicka kultura na jiiJozapadni 
1 977 Morave, Studie Arch. Ustavu Ceskoslovcnskc Akademic VED v Bme 

3,  Praha. 
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Mitterkalkgruber 1 992 = Mitterkalkgruber D., Die Jungsteinzeit im oberosteneichischen 
Ennstal und ihre Stellung im Ostalpinen Raum, Linzer Arch. 
Forschungen Sonderband IX, Linz. 

Moddennan 1 977 

Moddennan 1 986 

Miiller 1 999 

Nadler/Zeeb 1 994 

Nagler-Zanier/ 
Riedhammer 1 999 

Nemejcovă-Pawkovă 
1 974 
Nemejcovă-Pawkovă 
1 98 1  

Nemejcovă-Pawkovă 
1 995 

Ottaway 1 986 

Ottaway 1 995 

Ottaway 1 999 

Pape 1 978 
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= Moddennan P. J. R„ Die ncolithische Besiedlung bei Hienheim, 
Ldkr. Kelheim I, Materialh. Bayerische Vorgesch. A, 33, Kallmiinz/ 
Opf. = Analecta Praehist. Leidensia 1 O. 
= Moddennan P. J. R„ Die ncolithische Besiedlung bei Hienheim, 
Ldkr. Kelheim II-IV, Materialh. Bayerische Vorgesch. A, 57, Fiirth/ 
Bayem. 

= Miiller J„ Zur absoluten Chronologie der mitteldeutschen 
Schnurkeramik. Erste Ergebni�se eines Datierungsprojektes, Arch. 
Nachrbl. 4- 1 ,  77-88. 

= Nadler M./Zeeb A„ Siidbayem zwischen Linearbandkeramik und 
Altheim: cin neuer Gliederungsvorschlag. Mit Beitriigen von K. 
Bohml H Brink Kloke/ K. Riedhammerl R. Ganslmeier/ U. Poensgen/ 
E Riedmeier-Fischerl H Spatzl M Rind/ F. Blaich, in: H. J. Beier, 
Der Rossener Horizont in Mitteleuropa, Beitrăge zur Ur- und 
Friihgeschichte Mitteleuropas 6, Wilkau-Hasslau, 1 27-2 13 .  

= Nagler-Zanier C./ Riedhammcr K„  Geiselhoring-Siid - Achriiologie 
am Computer, Arch. Nachrbl. 4-3, 275-285. 

= Nemejcovă-Pavtikovă V„ Beitrag zum Kennen der Postboleraz
Entwicklung der Badener Kultur, Slovenskă Arch. 22-2, 237-260. 
= Nemejcovă-Pawkovă V „ Nacrt periodizacie badenskej kultliry a jcj 
chronologickfch vzt'lihov k ju11ovjchodnej Europe, Slovenskă Arch. 
29- 1 ,  26 1 -296. 
= Nemejcovă-Pawkovă V„ Eingriff der Jevisovice-Kultur in der 
Westslowakei, in: T. Kovacs, Neuere Daten zur Siedlungsgeschichte 

und Chronologie der Kupferzeit des Karpatenbeckens, Inventaria 
Praehist. Hungariae VII, Budapest, 29-36. 

= Ottaway B. S„ Neue Radiokarbondaten der Altheimer und Chamer 
Sicdlungspliitze in Niederbayem, Arch. Korrbl. 1 6, 14 1 - 147. 
= Ottaway B. S„ Ergolding, Fischergasse - Bine Feuchtbodensiedlung 
der Altheimer Kultur in Niederbayern, Materialh. Bayerische 
Vorgesch. A, 68, Kallmiinz/ Opf. 
= Ottaway B. S„ A Changing Place, The Galgenberg in Lower Bavaria 
from the fiflh to thc first millennium BC, BAR Internat. Ser. 752, 
Oxford. 

= Pape W„ Bemerkungen zur relativen Chronologie des End
neolithikums am Beispiel Siidwestdeutschlands und der Schweiz, 
Tiibinger Monographien zur Urgesch. 3 ,  Tiibingen. 



Pleslovâ-Stikovâ 1 973 = Pleslovâ-Stikovâ E., Dic Kultur mit kannclicrtcr Kcramik in 
Bohmcn, Symposium iiber die Entstehung und Chronologie der 
Badener Kultur Male Vozokany 1 969 (Bratislava 1 973), 393-425. 

Raetzel-Fabian 1 986 

Raetzel-Fabian 1 999 

Ruoff/Gross 1 99 1  

Ruttkay 1 988 

Ruttkay 1 990 

Ruttkay I 999a 
Ruttkay 1 999b 

Schier 1 990 

Schlichtherle 1 988 

Schlichtherle 1 99 1  

Schlichtherle 1999 

= Raetzel-Fabian D., P/Jascnkarticrung des mittclcuropâ'ischcn 
Ncolithikwns, Chronologic und Chorologic, BAR Internat. Ser. 3 1 6, 
Oxford. 
= Raetzel-Fabian D., Dcr wnhcgtc Raum - Funkionalc Aspekte 
jungncolithischer Monumental-Erdwcrke, Jahresschr. Mitteldt. 
Vorgesch. 8 1 ,  8 1 - 1 1 7. 

= Ruoff U./Gross E., Dic Bcdeutung dcr absolutcn Daticrung dcr 
jungstcinzcitlichcn Kulturcn in dcr Schweiz fiir dic Urgeschichte 
Europas, in: J. Lichardus, Die Kupferzeit als historische Epoche, 
Symposium Saarbriicken und Otzenhausen 1 988,  Saarbriicker 
Beitrăge zur Altertumskunde 55- 1 ,  Bonn. 

= Ruttkay E., Spâ'tncolithischc Sicdlungsfundc aus dcm wcstlichcn 
Nicdcrostcrrcich Teii 1: Frcischling, VB Krcms, und Miihlfcld, VB 
Hom, Ann. Naturhist. Mus. Wien 90/ A, 125-1 34. 
= Ruttkay E., Beitriigc zur Typologic und Chronologic dcr Sicdlungcn 
in dcn Salzkammcrgutsecn, in: Die ersten Bauem 2, Pfahlbaufunde 
Europas, Forschungsberichte zur Ausstellung im Schweizerischen 
Landesmuseum und zum Erlebnispark/ Ausstellung Pfahlbauland in 
Ziirich 1 990, Ziirich, 1 1 1 - 12 1 . 
= Ruttkay E„ s. Lenneis/ Neugebauer-Maresch/ Ruttkay 1 999. 
= Ruttkay E„ Die Sicdlungsgrubc (Verfi.rbung 20) dcr miihrisch
osterreichischen Baa/berger Gnrppe mit inkrusticrter Keramik, cin 
Beitrag zur Chronofogie der Baa/berger Kuftur, in: J.-W. Neugebauer/ 
E. Ruttkay/ E. Pucher, Das urzeitliche Siedlungsareal in Poysdorf
WinzerstraJ3e, Fundber. 6sterreich 37, 1 998 (Wien 1 999), 521 -534. 

= Schier W., Sied/ungsfundc der Miinchshofencr Kultur aus Mooren
weis, Ldkr. Fiirstenfe/dbruck, Bayerische Vorgeschbl. 55, 24 1 -255. 

= Schlichtherle H., Das lung- und Endnco/ithikum in Badcn
Wiirttcmberg, in: D. Planck (Hg.), Archăologie in Wiirttemberg, 
Stuttgart, 9 1 - 1 1 O. 

= Schlichtherle H„ Aspcktc dcr sicdlungsarchâ'ofogischcn Erforschung 
von Ncofithikum und Bronzczeit im siidwestlichcn Alpenvorfand, Ber. 
RGK 7 1 - 1 ,  1 990 ( 199 1 ), 208-244. 

= Schlichtherle H., Dic Gofdbcrg III Gruppe in Oberschwabcn, in: 
Schlichtherle/ Strobel 1 999, 35-48. 

Schlichtherle/Strobel = Schlichtherle H./ Strobel M. (Hg.), Horgen - Cham - Goldberg III -
1 999 Schnurkeramik in Siiddeutsc11/and, Rundgesprăch Hemmenhofen 

1 998, Hemmenhofener Skripte 1 ,  Freiburg i.Br. 
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Schrickel 1 966 

Schroter 1 975 

Schroter 1 979 

Schroter 1 99 1  

Sochacki 1 980 

Spatz 1 996 

Spatz 1 999 

Stadler 1 999 

Strahm 1 988 

Stuiver/ Long/ Kra 
1 993 

Tillmann 1 997 

Tonna 1 973 

Urban 1 998 

= Schrickel W., Westeuropiiische Elemente im neolithischen Grabbau 
Mitte/deutschlands und die Galeriegriiber Westdeutschlands und ihre 
Inventare, Bonn. 

= Schroter P., Zur Besiedlung des Goldberges im Nărdlinger Ries, 
Arch. Deutschland 1 ,  Vorgeschichte, Romerzeit. Monographien 
RGZM, Mainz, 98- 1 14. 
= Schroter P. ,  Der Beitrag Niederbayems zur Anthropologie der 
Steinzeiten in Bayem, Jahresber. Hist. Ver. Straubing 80, 1 977/ 78 
( 1 979), 5-12. 
= Schroter P ., Zu einigen Miinchshăfener Menschenfunden aus dem 
Kreisgebiet, in: Bohm/ Schmotz 1 99 1 .  

= Sochacki Z., Kultura Ceramiki Promienistej w Europie, 
Dissertationes Universitatis Varsoviensis 146, Warszawa/ Lodz. 

= Spatz H., Beitriige zum Kulturenkomplex Hinkelstein - GroiJgartach 
- Răssen. Der keramische Fundstoff des Mittelneolithikums aus dem 
mittleren Neckarland und seine zeitliche Gliederung /-//, Materialh. 
Arch. Baden-Wiirttemberg 37, Stuttgart. 
= Spatz H., Das mittelneolithische Grâ'berfeld von Trebur, Kr. GroiJ
Gerau, Materialien zur Vor- und Friihgesch. von Hessen 1 9, 
Wiesbaden. 

= Stadler P., Ein Beitrag zur Absolutchronologie des Neolithikums in 
Ostăsterreich aufgrund der 14C-Daten, in: Lenneis/ Neugebauer
Maresch/ Ruttkay 1 999, 2 1 0-224. 

= Strahm Ch., Chalkolithikum und Metallikum: Kupferzeit und friihe 
Bronzezeit in Siidwestdeutschland und der Schweiz, Congr. Intern. 
L'Etâ del Rame in Europa. Rassegna di Arch. 7, 1 75- 1 92. 

= Stuiver M./ Long A.I Kra R. S. (Hg.), Radiocarbon 35-1 (Programm 
auf beigefiigter Diskette ). 

= Tillmann A., Bine Doppelkreisanlage der Pollinger Kultur aus 
Riekofen, Lkr. Regensburg, Beitrage Arch. Oberpfalz 1 ,  123- 1 29. 

= Torma I., Die Boleraz-Gmppe in Ungaro, Symposium iiber die 
Entstehung und Chronologie der Badener Kultur Male Vozokany 1 967 
(Bratislava 1 973), 483-5 12. 

= Urban O. H., Die Kemmikfunde von Pulgam, in: E. M. 
Ruprechtsberger (Red.), Berge - Beile - Keltenschatz, Linzer Arch. 
Forsch. 26, Linz, 33-36. 

Weidemann/Schonfeld = Weidemann C./ Schonfeld G., Bine jungncolithischc Fcucht-
1 995 bodensicdlung bei Unffiedshausen, Gemeinde Ge/tendorf, Landkreis 

Landsberg a. Lec/J, Oberbayem, Arch. Jahr Bayem, 1 994 ( 1995), 48-5 1 .  
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Weissmiiller 1 986 = Weissmiiller W., Postmesolithische Funde aus Hăhlen und Abris am 
Beispiel des Siidlichen Riesrandgebiets, BAR Intern. Ser. 279, Oxford. 

Weninger 1 987 = Weninger B., Die Radiokarbondaten, in: M. Korfmann (Hg.), 
Demircihiiyiik II, Naturwissenschaftliche Untersuchungen, Mainz, 4- 1 3. 

Winiger 1 999 = Winiger J., Rohstoff, Fom1 und F1mktion. Fiinf Studien zum 
Neolithikum Mitteleuropas, BAR Intern. Ser. 77 1 ,  Oxford. 

ABKURZUNGEN 

Acta Praehist. et Arch. = Acta Praehistorica et Archaeologica (Berlin) 
Ann. Naturhist. Mus. Wien = Annalen des Naturhistorischen Museums Wien (Wien) 
Arch. Austriaca = Archaeologia Austriaca (Wien) 
Arch. Jahr Bayem = Archăologisches Jahr in Bayem (Stuttgart) 
Arch. Korrbl. = Archăologisches Korrespondenzblatt (Mainz) 
Arch. Nachrbl. = Archăologisches Nachrichtenblatt 
BAR = British Archaeological Reports (Oxford) 
Bayerische Vorgeschbl. = Bayerische Vorgeschichtsblătter (Miinchen) 
Beitrăge Arch. Oberpfalz = Beitrăge zur Archăologie der Oberpfalz (Biichenbach) 
Ber. RGK = Berichte der Romisch-Germanischen Kommission (Berlin) 
Eiszeit u. Urgesch. = Eiszeit und Urgeschichte (Leipzig) 
Fundber. Baden-Wiirttemberg = Fundberichte aus Baden-Wiirttemberg (Stuttgart) 
Fundber. Osterreich = Fundberichte aus Osterreich (Wien) 
Jahresber. Bayer. Bodendenkmalpfl. = Jahresbericht der Bayerischen 

Bodendenkmalpflege (Miinchen) 
Jahresber. Hist. Ver. Straubing = Jahresbericht des Historischen Vereins fiir Straubing 

und Umgebung (Straubing) 
Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. = Jahresschrift fiir Mitteldeutsche Vorgeschichte 

(Berlin) 
Linzer Arch. Forsch. = Linzer Archaologische Forschungen (Linz) 
Materialh. Arch. Baden-Wiirttemberg = Materialhefte zur Archăologie în Baden

Wiirttemberg (Stuttgart) 
Materialh. Bayerische Vorgesch. = Materialhefte fiir Bayerische Vorgeschichte 

(Kallmiinz/Opf.) 
Mitteil. Prăhist. Komm. Osterr. Akad. = Mitteilungen der Prăhistorischen Kommission 

der ăsterreichischen Akademie der Wissenschaften (Wien) 
Slovenskă Arch. = Slovenskă Archaeol6gia (Bratislava) 
Studia Praehist. = Studia Praehistorica (Sofia) 
Prăhist. Zeitschr. = Prăhistorische Zeitschrift (Berlin/ New York) 
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Abb. l Radiokarbondatierung spătneolithischer/kupferzeitlicher Kulturen Mittel- und 
Siidosteuropas, zusammengestellt nach Kulturzusammenhăngen und răumlichen 
Gesichtspunkten. A in Summen-Blockdiagramm-Form bei Zugrundlage von 1 -Sigmawerten; 
B in Form von hieraus resultierenden 50%-Kernbcreichen und Medianwerten, statistisch 
unzureichend abgesicherte 50%-Kembereiche und Medianwerte sind gestrichelt dargestellt. 

Nach Matuschik 1 996 mit Quellennachweis. 
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Kn 2263 498o+/- lOOB.P._ ___ allllJ�::!-----
Kn 2477 4960+/-SSBP ----=4-·---
GrN 14016 4560+/-40BP o! .LM! 
Bln 2069 454o+/-45BP : llrt• 
Bln 2070 453o+/-70BP e- •llL±::::: 
GrN 6940 452o+/-40BP 

Bln 2071 441 o+/-60BP 

5000CalBC 4500CalBC 4000CalBC 3SOOCalBC 3000CalBC 2500CalBC 

Calibrated date 

Abb. 2 Kalibrierte Radiokarbondaten fiir die "Gemischte Gruppe mit Furchenstichkeramik 
und Baalberg'' (Daten Nr. 1 -2) sowie fiir die Badener Kultur (Nr. 3-7) Niederosterreichs in 

Wahrscheinlichkeitskurvenform; Daten nach Stadler 1 999; Mayer 1 996. 

709 



4500 
1 - 2 -3 • 4 5 6 7 

8 9 

4000 

1 2  

1 19 
B 20 21 22 c o 23 24 25 26 27 28 29 

34 35 36 37 38 39 40 

3500 3000 2500 2000 BC cal 

67 

53 

4 46 47 46 49 so 51 52 
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

64 65 66 

I Gemischte Gruppe mit 
Furchenstichkeramik /Baalberg 

I Bolerăz 

I Baden 

I Vucedol 

- ... - . I - -
- --

I ---· 

71  - - ---· 72 ::-==== 73 74 - - -75 • ---76 n?T�::;::;-

Abb. 3 Zusammenstellung der naturwissenschaftlichen Datierungsangaben fiir die Kulturen 
des siidbayerischen Spătneolithikums mit iiberprojizierter Datierung der Kulturen "Gemischte 
Gruppe mit Furchenstichkeramik und Baalberg", Bolerâz, Baden und Vucedol auf 
Radiokarbondatenbasis bei Beriicksichtigung von V crgesellschaftungen. Nachweis fiir die 
Daten der siidbayerischen Kulturen siehe Tab. 1 ;  Nachweis fiir die ostlich/ siidostlich 

benachbarte Kulturen vgl. Abb. 1 -2. 
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Abb. 4 Funde des Bolerăz- und Badener Horizontes aus Aiterhofen-Odmi.ihle, Lkr. Straubing
Bogen, Bayem, Obj. 94 (A) und Riesbi.irg-Goldburghausen, "Goldberg", Lkr. Ostalbkreis, 

Baden-Wiirttemberg (B). Zeichnung B: M. Kinsky, Freiburg. M 1 :2. 
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Abb. 5 Funde des Badener Horizontes aus Eichendorf-Aufhausen, Siedlungsgrube "Obj. 6", 
Lkr. Dingolfing-Landau, Fundauswahl. M 1 :3 .  Nach Blaich 1 997. 
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· Abb. 6 Funde der friihen Chamer Kultur aus Mamming, Siedlungsgrube "Obj.  66", 
Fundauswahl. M 1 :3 .  Nach Kreiner 1 993 . 
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Abb. 7 Tassen mit iiberrandstăndigen und gesattelten Henkeln des Badener Horizontes ( 1 .  4-
5. 7) und der Chamer Kultur (2-3. 6) Siidbayems. 1 Eichendorf-Aufhausen, Obj. 6, Lkr. 
Dingolfing-Landau; 2 Oberschneiding, Graben Obj. 34, Lkr. Straubing-Bogen; 3.6 Mamming, 
Obj .  66, Lkr. Dingolfing-Landau; 4 Stephansposching 11-"Wittenzellner Feld", 
Brandbestattung iiber Obj.  1 der Miinchshofener Kultur, Lkr. Deggendorf; 5. 7 Straubing
"Lehmgrube Dendl" (5: Fundstelle I, 1 939; 7: Grube 1 940), Lkr. Straubing Bogen. M 1 :3 .  

Nachweis siehe Listen 2-3 . 
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Abb. 8 Kannelurverzierte Keramik aus Zusammenhang der spaten Chamer Kultur des 28. 
vorchr. Jhs. aus Riekofen-"Kellnerfeld", Lkr. Regensburg, Erdwerk A, Graben I .  M I :3. 

Nach Matuschik 1 996. 
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Abb. 9 Synchronisationstabelle fiir die Kulturen des nordalpinen Spătneolithikums, im Osten bei Mitberiicksichtigung Siidwestmăhrens 
und Niederosterreichs, erstellt in Kooperation mit J. Koninger, M. Kolb und H. Schlichtherle (Oberschwaben, Bodenseeraum), die Angaben 
fiir Siidwestmăhren nach Medunovâ-Benesovâ 1 977 und die fiir Niederosterreich nach Ruttkay 1 999a sowie Stadler 1 999. Die Punkte und 
Ovale bezeichnen radiokarbon-, die Rauten dendrodatierte und die Fragezeichen konventionellarchăologisch eingestufte Fundensembles. 



Abb. 1 0  Verbreitung von Funden bzw. Elementen der Bolerâz-Gruppe im Nordalpengebiet 
(ohne Beriicksichtigung Bohmens), die Dreiecke kennzeichnen Fundstellen mit Elementen der 
Bolerâz-Gruppe, die eingekreisten Dreiecke solche mit dominierenden Elementen der Bolerâz-

Gruppe ,und seltenen Elementen der friihen Badener Kultur. Nachweis: Liste 1 im Anhang. 
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Abb. 1 1  Verbreitung von Funden bzw. Elementen der klassischen Badener Kultur im 
Nordalpengebiet (ohne Beriicksichtigung Bohmens). Nachweis: Liste 2 im Anhang. 



Abb. 12  Verbreitung von Funden bzw. Elementen der spaten Badener Kultur aus dem 
Nordalpengebiet (ohne Beriicksichtigung Bohmens), in Oberosterreich-Siidbayern aus 

Zusammenhang der Chamer Kultur. Nachweis: Liste 3 im Anhang. 
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Abb. 1 3  Sipplingen, Bodenseekreis. Altfund. M 1 :2. 
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