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Anfang der 60er Jahre iSI am FuBe des Schiineberges, Gde. Schiineberg (rd. 
4 km NNO von Hofgeismar), heule Kreis Kassel, eine elwa handlellergroBe, dick
wandige, verzierte Tonscherbe gefunden worden, die in archaologischer Sichl 
nichl in diese Gegend paBI, sondem der nordwesldeulschen Tiefslichkeramik zu
zurechnen iSI ', und zwar deren jiingerem Teil' (Abb. I). 

Der Schiineberg isl ein Basaltkegel, wie sie enUang der hessischen Senke anzu
IrefTen und oft mil einer Burg gekriinl sind. Dies iSI auch hierder Fall. Ehemals hal 
der Basaltkegel des Schiineberges in zwei sle ilen, dichl beieinanderliegenden, el
wa gleich hohen Kuppen gegipfell, auf denen sich die ziemlich ausgedehnlen An
lagen der millelalterlichen Burg befunden haben. Die wesUiche der beiden Kup
pen iSI durch den Sleinbruch Ende des varigen Jahrhunderts weilgehend zerslii rt 
und abgelragen worden. Der iibrige Teil der Kuppen isl durch die ausgedehnlen 
Burganlagen, die iiber 300 Jahre bewohnl, in dieser Zeil mehrfach umgebaul und 
erweilert sind, sowie durch Anlage van Minen und Graben bei den zahlreichen 
Belagerungen und durch die viillige Ablragung der Burg im 17. Jahrhundert so 
weilgehend veranderl, daB sich hier elwaige vargeschichUiche Siedlungsresle 
nicht mehr nachweisen lassen. Es ist abeT durchaus moglich, daB si ch hier eine 
neolilhische Siedlung befunden hal, wie sie mehrfach als Hiihensiedlungen auf 
Basallkuppen in Nordhessen auflrelen und der Wartberg-Gruppe zugerechnel 
werden" nach der Siedlung auf dem Wartberg bei Kirchberg, Gde. Niedenstein, 
Schwalm-Eder-Kreis, benannt'. Aus einer solehen Siedlung kiinnte die Scherbe 
vom Sch6neberg slammen. Derartigen Siedlungen werden die nordhessischen 
Steinkisten zugeordnet. 

*** 
Diese Graber gehiiren zur Gruppe der weslfrilisch-hessischen Sleinkisten ' , die 

sich vam Oberlauf der Lippe siidwarts bis nach Nordhessen und weiler siidlich er
slrecken '. In Nordhessen sind die Graber van Lohne/Ziischen, Gde. Frilzlar, 
Schwalm-Eder-Kreis, Allendorf, Gde. Naumburg, Kr. Kassel, und Calden, Kr. 
Kassel, zu erwahnen ' . Die Sleinkislen, auch Sleinkammer- oder Galeriegraberge
nannt, haben eine Uinge von 12 - 30 m und eine Breile van 1,8 - 3,5 m und sind aus 
groBen Sandstein- und Kalksteinplatten errichtet, und zwar unleT Bodenniveau. 
Die Abdeckplallen si nd im a llgemeinen durch den spaleren Ackerbau abgerauml, 
z. T. in die Kammer gerutscht. Dcr Eingang iSl an der Schmalseite, zuweilen mil ei
ner Vorkammer und dUTch einen "Seeienlochstein" mil einer kreisrunden OfT
nung van elwa 50 cm verschlassen. Die Graber sind also zuganglich gewesen, d. h. 
es haben mehrfach Bestallungen slaUgefunden. So sind in Ailendarf Oberresle 
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von etwa 250 Skelelten gefunden worden. Man kann sie als Sippengriiber bezeich
nen. Derarlige Graber hangen mit den westeuropaischen Galeriegriibem (allees 
couvertes) zusammen, wie sie in der Bretagne, der Normandie und im Pariser Bek
ken, aber auch in Ostfrankreich' vorkommen, wobei das Pariser Becken als Aus
gangsgebiet der westfalisch-hessischen Steinkislengriiber gilt. Von hier aus ist die 
neue Bestattungsform nach Oslen vorgedrungen, und zwar iiber Seine-Mame
Mosel-Lahn-Eder zur Lippe und weiternach MitteldeutschJand, wo Pendants vor
handen sind'. Vielleichl kommt auch noch der Weg iiber Oise-Sambre-Maas ins 
Emsland in Frage, wo die iangen Ganggriiber erscheinen 10, dorthin abeT auch der 
Seeweg von der franziisischen Kiiste zur Emsmiindung. 

Die Megalithgriiber niirdlich der Lippe sind andersartig. Es sind die Ganggriiber 
der emslandischen Gruppe der nordwestdeutschen Tiefstichkeramik zwischen 
Hunle-Weser-Teuloburger Wald einerseits und Nordoslholland (Drenle) ande
rerseits ll Diese Griiber sind auf der Erdoberflache aus Findlingen enrichtet, ur
spriinglich mit einem - jetzt meist weggeschwemmlen - Hiigel bedeckt und von 
der Liingsseite durch einen - oft mil Steinen eingefaBlen - kurzen Gang zugang
lich gewesen. Sie sind also fUr Mehrfachbestallungen gedacht. Die Ganggriiber 
der emslandischen Gruppe sind dem groBen Kreis von Megalilhgriibern zuzu
rechnen, der sich von den Kiistengebieten der iberischen Halbinsel iiber Frank
reich, GroBbritannien und Irland, Danemark und Norddeulschland bis nach Siid
schweden erslreckt, wobei aber die Graber von Land zu Land oft verschieden 
sind. Die iberische Halbinsel diirfle dabei der Ausgangspunkt gewesen se in, das 
franziisische Kiislengebiet und GroBbritannien die Zwischenstationen; die Aus
breilung isl also iiber See erfolgl l'. Die kJeinen emslandischen Kamrnern haben 
als Vorbilder die nHoisleinische Kamrner", die zur Siidgruppe der schJeswig-hol
steinischen Ganggraber gehiirt und mil Siidseeland und den vorgelagerten Inseln 
zusammenhangt lJ. Etwas anderes ist es mitden fangen Kammem des Emsiandes, 
die - wie schon erwahnl- mil den wesleuropiiischen Steinkislen oder Galeriegrii
bem in Verbindung zu bringen sind und Liingen bis zu 40 m haben I'. Diese Griiber 
sind ersl imjiingeren Teil der nordwestdeulschen Tiefstichkeramik vom Nordsee
rand nach Siiden ins Miinslerland bis zur Lippe und ostwarts bis zum Teutoburger 
Wald vorgeriickt und auf die westfalisch-hessischen Steinkisten getroffen. Das 
ZusammenstoBen dieser beiden verschiedenen Kulturstiimme zeigt Mischfor
men: einerseits Megalithgraber aus Felsgesteinplallen oder in die Erde eingetieft, 
andererseits Steinkisten aus Findlingen oder rnit Eingang von der Liingsseite oder, 
wie in Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, das sog. Lautariusgrab auf der Erdober
fliiche errichtet IS. 

Beide Grabarten, die Megalithgraber und die Steinkistengriiber, sind nicht die 
Produkte einer rnegalithischen Kolonisation, da das Kulturgut in den einzelnen 
Gebieten zu verschieden ist, sondern einer religiosen Bewegung zuzuschreiben, 
die eine feste Wohnung fUr den Toten verlangle; hinzu kornrnt wohl auch noch 
der Wunsch zur Repriisentation. Miiglicherweise setzt dieser rnegalithische 
Brauch im Westen schon irn 4. lahrtausend ein. Irn skandinavischen Raum be
ginnl er am Anfang des 3. lahrtausends mit Einzelbestattungen, den Dolmen, und 
erst mit einer spateren Kulturwelle aus dern Westen, etwa urn die Mitte des 3. 
lahrtausends, kommt die Kollektivbestattung ins Land, die Ganggriiberl'. ledoch 
haben neben den Megalithgriibern weiterhin nichtmegalithische Griiber (Flach
oder Hiigelgriiber rnit und oh ne Steinschutz) bestanden mit gleichen Grabbeiga
ben wie diese 17, 

*** 
14 



Die Schoneberger Scherbe gehort zur emslandischen Gruppe der nordwest
deutschen Tiefstichkeramik, der Westgruppe der Trichterbecherkultur, in deren 
Ganggrabem - im Gegensatz zu den beigabenarmen Grabem im ostlichen Nie
dersachsen zwischen den Miindungsschlauchen von Elbe und Weser - die Kera
mik mit Hunderten von GefOBen, meist in Scherben, vert re ten ist t8. Es sind Schul
tergefOBe, Schalen und Becher, Trichter(rand)becher, Kragenllaschen u. a. m. l'. 
Die Verzierung ist vor dem Brand mit einem Stichel aus Feuerstein oder Knochen 
in die GefOBwand eingestochen, und so sind die verschiedensten Muster entstan
den20. Die Scherbe vom Schoneberg ist die Wandungsscherbe einer Schale mit 
(>Sen auf der Schalenmitte, deren Muster - den Sticheleindriicken am rechten 
Scherbenrand nach zu sch~eBen - aus Zickzackbandem mit senkrechten Fransen
biindeln darunter besteht, wie sie im emslandischen Gebiet ofter zu finden sind 
und in den jiingeren Teil dieser Keramik gehoren 'l AufTallend ist allerdings die 
GroBe der Schale mit etwa 30 cm Durchmesser bei einer Wandstiirke von 1,1 cm. 
Derartige wuchtige GefOBe gehoren im allgemeinen nicht zur Grabkeramik des 
Emslandes im weiteren Sinne, die zuweiJen auch in den westfalisch-hessischen 
Steinkistengrabem auftaucht; so z. B. in dem Steinkistengrab von Dalmer, Gde. 
Beckum, Kr. Beckum, Reg. Bez. Munster, roit einer verzierten Amphore und der 
Schulterscherbe eines kleinen GefOBes, die beide in den jiingeren Teil der nord
westdeutschen Tiefstichkeramik (Stufe 2) gehoren" , oder in Kammer Il von At
teln, Kr. Paderborn, Reg. Bez. Minden, mit einigen tiefstichverzierten Scherben l3 

oder das Bruchstiick eines Tiillennapfchens von Lohne/Ziischen". Wie die Gang
graber ist auch die nordwestdeutsche Tiefstichkeramik im Laufe der Entwick:lung 
nach Siiden ins Miinsterland vorgeriickt" und von da in das Steinkistengebietge
langt. 

*** 
Die keramischen Funde der Steinkistengraber sind - im Gegensatz zu den Me

ga~thgrabem des Emslandes - spar~ch, wie die Graber von Lohne/Ziischen" , AI
tendorf" und Calden 18 zeigen. Eine Ausnahme bildet das Grab von Lohra, Kr. 
Marburg", mit6 m Liinge und mit Seeleniochstein, das iiber 20 GefOBe enthalten 
hat, jedoch stall der Skelett- Brandbestattungen. Es diirfte wohl30 mit den siidli
chen Grabem von Niederzeuzheim, Kr. Limburgll , und Niedertiefenbach, Ober
lahnkreis l2, beide aber mit Skelettbestattungen, zu einer besonderen Gruppe ge
horen. 

AufTallend sind die Kragen/laschen, k:Ieine bauchige GefOBe mit einer krausen
fOrmigen Scheibe in der Mitte des verengten Halses (Abb. 2)" , von denen zwei in 
der Steinkiste von Lohne/Ziischen, zwei in der von Altendorf und eine in der von 
Lohra gefunden worden sind. Je eine Flasche von Lohne/Ziischen und A1tendorf 
ist gedrtickt rundbauchig roit langem, dtinnem Hals, wie sie zuweilen in der ems
landischen Gruppe der nordwestdeutschen Tiefstichkeramik zu finden sind", die 
beiden anderen sind sackfOrmig mit breitem Boden und kurzem, breitem Hals, fUr 
die es bisher keine Parallelen gibt. Dasselbe gilt fUr die etwas plumpe Flasche von 
Lohra, von der nur der Unterteil vorhanden ist. Kragenflaschen treten auch in den 
Siedlungen der Wartberg-Gruppe auf, die mit den Steinkistengrabem zusammen
hangt, so auf dem Giintersberg bei Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, 7 Exem
plare, davon 5 ganze" , klein und bauchig, der Kragen als kleine Lappen ausge
bildet. Bemerkenswert ist, daB vier der Kragenflaschen dicht beieinanderlie-
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gend gefunden sind", alle noch unbenutzt; sie diirften zu einem Topferdepot ge
horen. Zwei Kragenflaschenbruchstiicke sind auf dem Hasenberg bei Lohne, 
Gde. Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis, zum Vorschein gekommen (Abb. 2,5)" , von 
denen die eine einen Kragen aus 8 Warzen hat. Vom Biirgel bei Gudensberg, 
Schwalm-Eder-Kreis, stammen 5 Halsteile und I Bodenbruchstiick" , wobei so
wohl ein hoher, mehr rohrenfOrmigerais 3uch ein niedriger, nach auBen gestellter 
Hals vorkommen wie auch in der Siedlung von (nheiden, Kr. GieBen" . Den 
Exemplaren vom Giintersberg gleicht eine Kragenllasche aus einem Erdgrab von 
Gotha, Kr. Gotha, Bez. Erfurt", deren Kragen wie bei der vom Hasenberg aus 
Warzen besteht. Derartige Kragenllaschen mit gelapptem oder warzenfOnnigem 
Kragen kommen nur vereinzelt im Verbreitungsgebiet der Kragenflaschen vor". 

Die nordhessischen Kragenflaschen stehen ziemlich isoliert im Verbreitungs
gebiet der Kragenllaschen und haben keine genauen Pendants in den Nachbarge
bieten. Sie sind wohl nicht direkt importiert, sondem nach auswartigen Vorbildern 
hergestellt bzw. nachgeahmt, wie das Topferdepot vom Giintersberg glaubhaft 
macht, abeT nicht immer so sorgfaltig wie hier. Das zeigen schon die beiden kleine
ren Kragenflaschen von Lohne/Ziischen und Altendorf und noch mehr die von 
Lohra. Besonders kraB ist dies bei den Kragenllaschenbruchstiicken aus der ver
mutlichen Steinkiste von Heimbach, Kr. Neuwied, Rheinland-Pfalz", und bei der 
aus der kleinen Steinkiste mit Seelenlochstein von Schankweiler, Kr. Bitburg, 
Rheinland-Pf alz ". 

Die altesten Kragenflaschen diirften die gerippten bauchigen sein: toneme 
Nachbildungen von organischen GefaBen, Tierblasen mit Stiitzkorsett". AlsAus
gangspunkt kann die siiddanische (siidjiitische) Gruppe des nordischen Friihneo
lithikums C gelten, also zur Dolmenzeit am Anfang des 3. Jahrtausends v. Chr .. 
Von hier aus sind sie sowohl nach See land und Siidschweden als auch nach Nord
jiitland und vor aHem nach Siiden gekommen, einmal iiberdie siidliche Ostseekii
ste den groBen Stromen Elbe, Oder und Weichsel entlang bis in das Gebiet von 
March und Thaya, abeT 3uch westwarts ins Ernsland, wo sie besonders zahlreich 
auftreten. Aber auch die Zwischengebiete sind belegt worden. Nach Hessen sind 
sie sowohl aus Nordwest- als auch aus Mitteldeutschland gekommen und dann 
weiter westlich bis ins Moselgebiet". Sie werden wohl kultischen Zwecken ge
dient haben 46, zumal sie im skandinavischen Raum im Mittelneolithikum mil 
Aufkommen der Ganggriiber, etwa Mitte des 3. Jahrtausends, durch ein anderes 
KultgefaB, die Fruchtschale, abgelost werden " , die aus Siidosteuropa stammt, 
aber nicht in das emslandische und nordhessische Gebiet gelangt ist. Hier wie 
3uch in anderen Regionen wird die KragenOasche weiter benutzt. 

*** 
Wie schon erwahnt, ist die Keramik der Siedlungen zur Wartberg-Gruppe zu 

stellen, die sich auch vereinzelt in den Steinkistengriibem findet. Diese Keramik
Topfe, Schiisseln, Schalen, Tassen u. a. - ist im wesentlichen unverziert. Wenn 
man van plastischen Verzierungen - Knubben, Leisten und Wiilsten - absieht, 
sind es vereinzelt Eindruck-, Einstich- und Ritzverzierungen4S, jedoch nur in 
Scherben vorhanden, deren GefaBform meist nicht erkennbar ist. Manche Ge
faBe weisen nach Mitteldeutschland zur Bemburger Kultur, die auch in den dorti
gen Steinkistengrabem bzw. deren Pendants vorkommt, und zur Kugelampho
renkultur". Bei der Wartberg-Gruppe und bei der Bernburger Kultur finden sich 
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Abb. I T iefs tichverzie rte Scherbe aus Schi:ineberg. Stadtmuseum Hofgeismar. M. I : I. 
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Abb. 2 Nordhessische KragenOaschen. 1-2 Gudensberg, Schwalm-Eder-Krcis, Gilntersbcrg 
(I a-d Topferdepot?). 3-4 Allendorf, Ode. Naumburg, Kr. Kassei, Steinkis te; 5 Lohne, Odc. 
Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis, Hasenberg; 6-7 Lohne (ZUschen), Odc. Fritzlar, Schwalm
Eder-Kreis, Steinkiste; 8 Lohra, Kr. Marburg-Biedenkopf, Sleinkiste. M. I: 2. 
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auch Beile aus Wiedaer Schiefer, Import aus dem Harzgebiet. Die Wartberg
Gruppe ist typisch fUr das hessische Berglancl, kommt zuweilen auch in den west
falischen Steinkisten vor". Sie ist mit den Steinkisten als ihre Grabform in Verbin
dung zu bringen, wie das die Nahe der Steinkiste von Lohne/Zuschen zur Sied
lung auf dem Hasenberg, des .Lautarius-Grabes" von Gudensberg zu der Sied
lung auf dem Guntersberg", vieUeicht auch der Steinkiste von Rimbeck, Stadt 
Warburg, Kr. Hoxter, Reg. Bez. Minden, zu einer nahe gelegenen Siedlung" zei
gen. Dabei spielt die Wartberg-Keramik als Grabbeigabe nureine untergeordnete 
Rolle. Etwas anderes durfte es bei den Kragenflaschen und den anderen Fremd
korpem sein. Grabbeigaben sind vor aUem aber nichtkeramische Funde, die auch 
in den emslandischen Grabem in groBer Zahl auftreten und als personlicher Be
sitz der Toten gelten konnen. Zahlreich sind K1ingen aus Kieselschiefer, Quarzit 
und Feuerstein, sowohl nordischer als auch Maas-Feuerstein; dazu Pfeilspitzen, 
wenige Steinbeile und -axte und Knochengeriite. Zum Schmuck gehoren durch
bohrte Tierziihne, meist Fangziihne vom Hund, ganz selten - wie in den emslandi
schen Megalithgriibem - Bemsteinperlen (A1tendorf, Calden) und Kupferspiralen 
und -blechstreifen (A1tendorf, Calden)" . Kupferschmuck wie in den emslandi
schen Megalithgriibern" findet sich auch in den sudlicheren Steinkisten von Loh
ra" und Niedertiefenbach". Deshalb werden die wesWilisch-hessischen Steinki
sten und die Wartberg-Gruppe auch zur Kupferzeit geziihlt" oder - wohl besser
in die Stein-Kupferzeit" . 

Zuweilen werden die Steinkisten zu Nachbestattungen von anderen Kulturen 
benutzt, so van den van auBerhalb Hessens eingedrungenen Becherkulturen 59, 

wie das auch in den emslandisachen Ganggriibem der Fall ist"'. Bemerkenswert 
sind die Riesenbecher", auch Bentheimer Becher genannt", groBe, dickwandige 
Becher mit Fingemagel- und anderen Eindrucken auf der AuBenwand, wie sie in 
den Steinkisten von Lohne/Zuschen und Altendorf auftreten"', aber auch in den 
emslandischen Grabem .... Sie sind fruher den Becherkulturen zugerechnet wor
den, die auf die Wartberg-Gruppe folgen, neuerdings aber noch spater in den 
Dbergang von der Kupfer- zur Fruhbronzezeit im Hessischen Bergland gesetzt" . 

Die westfalisch-hessischen Steinkistengriiber und die Wartberg-Gruppe wer
den mit der Bemburger Kultur Mitteldeutschlands in das Spat- bzw. Jungneolithi
kum gesetzt, die Kugelamphoren und die Schnurkeramik bzw. Einzelgrabkultur 
in das Endneolithikum 66, wobei aber die Ubergiinge nieBend sind. Zeitlich durfte 
es die zweite Halfte des 3. Jahrtausends v. Chr. sein". 

*** 
Wie ist die Schoneberger Schale nach Nordhessen gekommen? In dieser Zeit

wie auch schon vorher - haben Verbindungen zwischen Nordhessen und den 
Nachbargebieten bestanden, wie uberhaupt verschiedenartige Beziehungen zwi
schen den einzelnen Kulturen Mitteleuropas zu beobachten sind". Die GroB
steingrabformen und die KultgefaBe sind bereits erwahnt worden. Hinzu kommt 
der Handel mit RohstolTen aus Stein, Kupfer und Bemstein, auch mit 
Fertigwaren" . Aber auch ganze GeraBe sind transportiert worden, aus Ton oder 
Metall, aber auch Nachbildungen von MetallgefaBen in Ton umgesetzt 1<l. Das zei
gen z. B. die Omphalosschalen mit hohem Henkel aus Oldendorf, Kr. Luneburg7l, 

die einer Silber- oder Kupfertasse so genau nachgebildet sind, daB sogar die Nie
ten beim Henkelansatz und der fUr derartige MetallgefaBe typische eingedellte 
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Omphalosboden dargesteUt sind. Der Mittelmeer- und Donauraum diirfte der 
Ausgangspunkt derartiger GefaBe sein". 

W;;hrend man dies alles als Handelsgut bewerten kann, kommt noch eine 
andere VeriiuBerungsform in Betracht: das Gastgeschenk. Wirwissen aus Homers 
Odyssee von Geschenken, die sich Gast und Gastgeber gegenseitig iibergeben, 
wie z. B. Odysseus von den Phliaken Gold von kiinstlicher Arbeit und andere rei
che Geschenke erhalten hat, seine Gefahrten ein groBes dreifiiBiges Geschirr und 
Becken (Odyssee 13. Gesang, 10-14); sein Sohn Telemachos beim Besuch in Sparta 
von K6nig Menelaos einen Kelch aus Gold und Silber, den dieser von dem Si do
nierk6nig Ph;;dimos geschenkt bekommen hat (Odyssee 15. Gesang, 112-118) ". 
Derartige Briiuche diirften schon immer in der Menschheitsgeschichte bestanden 
haben und sind auch heute noch iiblich: bei Staatsbesuchen u. a., auch im tagli
chen Leben; hier soli auch das Weiterverschenken nicht uniiblich se in. Die Sch6-
neberger Schale k6nnte durchaus ein Gastgeschenk sein; denn wegen ihres Um
fangs, Gewichts und der Verzierung wird sie wohl kaum dem taglichen Gebrauch 
gedient haben, sondem mehr als Prunkstiick zu besonderen AnI;;ssen hervorge
holt worden sein, vieUeicht als Opferschale. 
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AbbilduDgeD 

Abb. I. TIefstichverzierte Scherbe aus SchOnberg. Regionalmuseum Hofgeismar. M = 1:1. 
Abb. 2. Nordhessische Kragenflaschen. 1-2 Gudensberg, Schwalm-Eder-Krtis, Guntersberg(la-d Top
ferdepot 1); 3-4 Altendorf, Gde. Naumburg, Kr. Kassel, Steinkiste; 5 Lohne, Gde. Fritzlar, Schwalm
Eder-Kreis, Hasenberg; 6-7 Lohne (Zuschen), Gde. Fritzlar, Schwalm-Eder-Kteis, Steinkiste; 8 Lohra, 
Kt. Marburg-Biedenkopf, Steinkiste. M = I : 2. 
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