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Einhegungen in dor siidskandinavischen Trichterbecherkultur.

Gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hintcrgrund

Von Mats Larsson, Lund

Mit 4 Abbildungen

Dieser Artikel stcllt den Versuch dar, die Einhegungen im Licht der in den vergangenen 

zehn Jahren zu diesem Thema in Sudskandinavien durchgefuhrten Forschungsarbeiten 

zu betrachten. Der gescllschaftliche und wirtschaftliche Hintergrund, der zum Bau dieser 

gewaltigen Anlagen fiihrte, bildet das Hauptthema der Diskussion.

Ebenfalls sollen Hypothesen bezuglich der Frage erortert werden, welcher Art die Ge

sellschaft war, die solche Anlagen sowie die ersten Megalithgraber errichten konnle. Da- 

bei soli kein Katalog der besonders in Danemark zahlreichen Einhegungen vorgelegt 

werden. Hierfur sei auf eine umfangreiche Zusammenstellung von T. Madsen (1988, 

S. 301 fl.) verwiesen.

Hintergrund

Die erste Teilausgrabung einer Einhegung der nordischen Trichterbecherkultur fand 1969 

statt, und die Fundstelle liegt bei Biidelsdorf in Schleswig (Hingst 1971).

Die erste in Danemark ausgegrabene Anlage war Sarup auf der Insel Fiinen. Dies ist 

bislang die einzige, vollstandig ausgegrabene Einhegung, die eigentlich aus zwei Anlagen 

besteht: eine von 8,3 ha aus der Fuchsberg-Periode und die zweite von 2,7 ha aus MN I b 

(Andersen 1988 a, b). Die friiheste Einhegung wird nach 14C-Daten auf 2630 v. u. Z. fest- 

gelegt (Andersen 1976, S. 15). Die MN I b-Einfriedung datiert nach 14C um 2530 v. u. Z. 

(Andersen 1981, S. 82). Die Aufwandberechnungen fiir den Bau dieses Erdwerks ergeben 

beachtliche Zahlen. Nadi N. H. Andersen (1988, S. 352) mufite ein 1428 m langer Funda

mentgraben gezogen werden. Die Pfostengruben von Palisade und Zaun enthielten un- 

gefahr 3690 Pfahlc, was insgesamt einer Holzmenge von annahernd 418 m3 entspricht.

Innerhalb der umzaunten Flache wurden 97 Befunde aus der Fuchsberg-Periode ent- 

deckt (Andersen 1988, S. 35211.). In der Mehrzahl sind es kleine Pfostenldcher, doch 

haben insgesamt 18 einen besonderen Charakter, weil darin unzerbrochene Gegenstande 

wie Axte und Gefafie gefunden wurden.

Seitdem Sarup Anfang der siebziger Jahre erstmals erwahnt wurde, sind weitere Ein

hegungen mit Erdbriicken in Sudskandinavien entdeckt und teilweise ausgegraben wor- 

den. Die Mehrzahl befindet sich in Danemark. In Scania, Siidschweden, kam nur eine 

zutage (Abb. 1). Abb. 2 zeigt einige Grundrisse von siidskandinavischen Einfriedungen. 

Sie weisen viele gemeinsame Kennzeichen auf. Die meisten befinden sich in Spornlagen 

fiber der Aue und grenzen somit mindestens auf zwei Seilen an Feuchtflachen an. Eine 

neu gefundene Anlage von Bjerggard liegt allerdings auf einem hohen Berg, fast einen 

Kilometer vom nadisten Feuchtgebiet entfernt. Die Ausdehnung der Einfriedungen ist 

sehr unterschiedlich. Die kleinste (Bjerggard) miBt 1,6 ha, die groBte von Lent hat 12 

bis 15 ha. Die durchschnittliche GroBe betragt ca. 5,5 ha (Madsen 1988, S. 319).
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Abb. 1. Karte von Siidskandinavien mit eingetragenen Erdwerken (nach Madsen 1988 mit 

Erganzungen). 1 = Voldbaek, 2 = Arupgard, 3 = Bjerggard, 4 = Toftum, 5 = Lont, 6 = 

Bundso, 7 = Biidelsdorf, 8 = Sarup, 9 = Troldebjerg, 10 = Trelleborg, 11 = Stavie, 12 — 

Skaevninge, 13 = Merkildegard, 14 = Hygind, 15 = Store Broklioj

Wirtschaftlicher Hintergrund

Fiir die Frage nach dem wirtschaftlichen Hintergrund dieser gewalligen Monumcnle be- 

steht ein interessanter Punkt darin, daB die Einfriedungen eine kurzzeitige Erscheinung 

bilden. Anscheinend wurde keine einzige Anlage nach Fuchsberg und MN I benutzt. Stavie 

in Scania, die MN V zugeordnet wird (L. Larsson 1982, S. 95), bildet die einzige Aus- 

nahme. Diese Datierung wurde in letzter Zeit von T. Madsen (1988, S. 322) in Frage ge- 

stellt. Man kann annehmen, daB alle Anlagen wahrend einer Zeit von ca. 200 14C-Jahren 

errichtet wurden. Gleichzeitig erfolgte erstmalig der Bau von Dolmen. Diese 200 Jahre 

scheinen sehr dynamisch gewcsen zu sein und brachten zahlreiche Wandlungen in der 

Gesellschaft. Doch zuvor zu den Veranderungen in Umwelt und Wirtschaft.

Um 2600 v. u. Z. zeigen die meisten Pollendiagramme fur Siidskandinavien Besonder-
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Abb. 2. Ausgrabungsplane von sechs siidskandinavischen Erdwerken (nach Madsen 1988)

heiten. Der Beweis fur eine ofTenere Landschaft ist in den Diagrammen durch das haufigere 

Auftreten von Krautern, Gras sowie Getreidearten (z. B. Einkorn, Emmer) gegeben 

(M. Larsson 1984, S. 190 f.). Diese klassische „Landnahme“ wurde in den letzten zwei 

Jahren von dem schwedischen Quartarbiologen H. Gbransson (1988 a, S. 48 ff.) in Frage 

gestellt. Diese Phase, erstmals von Iversen diskutiert, sollte man eher so auslegen, daB 

Umstande auBerhalb menschlichen Einflusses (Ulmensterben, Klimaveranderungen) ein- 

wirkten. Der neolithische Mensch war gezwungen, immer groBere Flachen vor allem fur 

die Viehwirtschaft zu nutzen. H. Goransson (1988 a, S. 53) meint, die eigentliche Aus- 

breitung in dem Zeitraum nach ca. 2550 v. u. Z. sehen zu miissen. Normalerweise wird 

hier schon fur Siidskandinavien eine Periode des Besiedlungsriickgangs gesehen (Berg

lund 1985, S. 25). Das, was friiher als Regeneration interpretiert wurde, wird heute als 

Beweis dafiir angesehen, daB der Laubwald wieder gesundete. Diese Periode sollte als 

Entwicklung in Richtung auf einc neue eflektive Waldwirtschaft (Niederwald) betrachtet 

werden. Das schlieBt ein, daB der Wald im Abstand von ca. 20 Jahren abgeholzt wurde. 

Feuer wurde nur dazu benutzt, um den Boden von Zweigen und Asten zu saubern. In- 

nerhalb desselben Systems war es dadurch moglich, den Getreideanbau, das Waldgrasen 

und die Laubfiitterung gleichzeitig zu betreiben.

Alles in allem bedeutet dieses System ein wesentlich effektiveres, radikales Ausnutzen 

der Umwelt. Fur das vorhandene gute Ackerland muBte das eine groBere Belastung mit
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sich bringen. Auch aus dieser Zeit ab ca. 2600 v. u. Z. stammen die ersten Beweise fiir den 

Gebrauch des Ards in Stidskandinavien (Thrane 1982, S. 21). Zusammenfassend deutet 

die Entwicklung wahrend dieser Periode stark auf eine expandierende Wirtschaft bin, 

wobei der Wald durch Anwenden des Niederwaldsystems verandert wurde.

Siedlungssystem

Hier wird das Siedlungssystem der Trichterbecherkultur besonders wahrend des spaten 

Abschnitts im friihen Neolithikum behandelt. Im Rahmen dieses Artikels ist es unmbg- 

lich, die heute sehr umfangreiche Literatur zu diesem Thema abzuhandeln. Stattdessen 

wird die Entwicklung auf einem kleinen Gebiet diskutiert. Dieses Gebiet heiBt Kabusa 

und befindet sich etwa 10 km bstlich von Ystad in Siidscania (Abb. 3). Dort wurden 1986 

Ausgrabungen durchgefiihrt und insgesamt fiinf Siedlungsanlagen vom friihesten Neoli

thikum bis MN III gefunden (M. Larsson 1987, S. 13 ff.; 1988, S. 27 f.). Die Anlagen 

sind relativ klein; die grbfite umfaBt etwa 1400 m2. In dem ziemlich kleinen Gesamt- 

gebiet (ca. 1,5 km2) existierte eine Dauerbesiedlung (Abb. 4). Die Leute bewegten sich 

auf uberschaubare Weise in diesem Territorium, so dafi man das Gebiet hypothetisch 

als soziales Territorium einer kleinen Menschengruppe betrachten kann. Wenn die Land- 

wirtschaft auf dem Niederwaldsystem basierte, gabe es keine Notwendigkeit fur die An- 

wendung der Methode des Abholzens und anschlieBenden Abbrennens. Das Siedlungs-

Abb. 3. Karte von Skane (Scania) mit eingctragenem Areal von Kabusa
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Abb. 4. Karte des Kabusa-Areals mit eingetragenen Siedlungen

system der hier behandelten Periode ist gekennzeichnet dutch Basislager hauptsachlich 

in FamiliengroBe. Jagen und Fischen wurden an besonderen Stellen an der Kiiste oder 

den Seen betrieben.

Der gesellschaftliche Hintergrund der Anlagen mit unterbrocbenen Graben

Derartige Anlagen wurden in Siidskandinavien, wie oben schon erwiihnt, durch eine ex- 

pandierende Gesellschaft errichtet. Im folgenden wird der Typ der Gesellschaft geschil- 

dert, die diese Monumente sowie die Dolmen errichtete.

In Diskussion steht die Theorie, daB die wahrend des spateren Fruhneolithikums exi- 

stierende Gesellschaftsstruktur als segmentar bezeichnet werden kann. C. Renfrew (1984, 

S. 177) betont, daB die Siedlung selbst die primare Einheit in einem derartigen System 

ist. In einer Gesellschaft, die auf dem Prinzip der Segmentation basiert, wird das Ritual 

in bestimmten Gebieten zentralisiert (Renfrew 1984, S. 178).

Das Wachstum von Gebieten sogenannter formaler Verfiigbarkeit kann als ein Wunsch 

nach Kontrolle bestimmter begrenzter Ressourcen angesehen werden (Chapman 1981, 

S. 73). Eine Reihe von Archaologen ist heute der Uberzeugung, daB die Megalithgraber 

als territoriale Marken dienten. T. Madsen (1982, S. 22) betrachtet die Dolmen als terri- 

toriale Marken einer kleineren Gruppe. Besonders in Ostjutland besteht eine deutliche 

Verbindung zwischen Dolmen, Erdwerken und Siedlungsplatzen (Madsen 1988, S. 326).

R. Chapman (1988, S. 32) behauptet, daB in einer Gesellschaft mit hohem Bevolke- 

rungswachstum das verfiigbare Territorium kleiner wird, was oft mit begrenzlen Res

sourcen einhergeht. R. Chapman (1988, S. 32) meint weiter, daB die Grundeinheit aus 

5 bis 6 Familien mit insgesamt 30 bis 40 Personen bestand. Das wiirde mit dem fur das 

Kabusa-Gebiet in Siidscania diskutierte System iibereinstimmen.

Das Prinzip einer Segmentargesellschaft wurde auch fur die Pfahlbausiedlung von
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Alvastra im ostlichen Teil Miltelschwedens angewandt. H. Browall (1986, S. 79) behaup- 

tet, daB die Anlage 17 Teilc aufweist und deshalb von 17 verschiedenen Menschengrup- 

pen benutzt wurde. Diese Anlage ist von groBem Interesse im Zusammenhang mit den 

Erdwerken. Sie wurde auf Pfablen in einen Sumpf gebaut und ist mit ca. 1000 m2 relativ 

grofi (Maimer 1986, S. 94). Mehrere bier gefundene Gegenstande wurden sakral inter- 

pretiert. Als Beispiel sei an dieser Stelle die groBe Anzahl von doppelschneidigen Streit- 

axten genannt. 40 von den insgesamt 350 in Schweden gefundenen Axten wurden in 

Alvastra entdeckt (Maimer 1986, S. 97). Der Alvastra-Pfahlbau diente trotz der voll- 

kommen anderen Lage offensichtlich dem gleichen Zweck wie zum Beispiel Sarup. Diese 

Tatsache ist wiederum ein Beweis fiir die unvollstandige Kenntnis fiber die Denkmaler 

und ihre ehemalige Funktion.

Zusammenfassend kann eingeschatzt werden, daB Dolmen und Erdwerke von einer 

segmentaren Gesellschaft gebaut wurden. Die Dolmen dienten als soziale Marken fiir eine 

kleinere Einheit, wahrend die Einfriedungen eine zentrale Funktion in der damaligen 

Gesellschaft batten. In bestimmten Teilen Siidskandinaviens gibt es bislang keine Ein

friedungen, obwohl einige der megalithischen Graber durchaus als zentrale Stellen in 

diesen Gebieten dienen konnten. Vor einigen Grabern sind groBere Lager von Gefafien 

entdeckt worden, was moglicherweise auf ein regionales Zentrum schlieBen laBt (Strom

berg 1980, S. 56). B. Hardh (1986, S. 86) meint sogar, daB einige der Megalithgraber in 

Westscania als regionale Versammlungsplatze dienten.

Von Interesse diirfte die Segmentbauweise der die Einfriedungen umgebenden Graben 

sein. Dieses Prinzip tritt auch in einigen Langhiigeln aus Erde in Nordwesteuropa auf, 

wo mehrere dieser Graber eine Tendenz zur Innensegmentierung erkennen lassen (Mid

gley 1985, S. 146).
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