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Die Siedkmgsformen der jiingeren Trichterbecherkultur in Siidsckweden

Von Marta Stromberg, Lund

Mit 3 Abbildungen

In Schweden ist das Siedlungsgebiet der jiingeren Trichterbecherkultur nach den bisheri- 

gen Forschungsergebnissen im groBcn und ganzen mit der Ausbreitung der Dolmen und 

Ganggraber idenlisch (Abb. 1). Es handelt sich dabei um Slid- und Wcstschweden. Zu- 

satzlich kann auch cine geringe Streuung im zentralen und bstlichen Tell des Landes 

beobachtet werden. Was man in Schweden bisher liber die Trichterbecherkultur zu wis- 

scn glaubte, griindete sich in hohem MaBe auf die Megalithgraberfunde, da wir in Schwe-

Abb. 1. Die Verbreitung der Dolmen und Ganggraber im Norden und die Grenze der Trichter

becherkultur
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den, im Gegensatz zu Danemark, keine Siedlungen batten, die fur den Aufbau einer 

Chronologie verwendet werden konnten. Daher und wegen der Nahe Danemarks be- 

nutzte man in Schweden die danische Chronologie. Dock dies geschah aueh unter einem 

gewissen Vorbehalt, well die danischen Siedlungen bei entsprechender Quellenkritik fiir 

cine Abgrenzung der einzelnen Perioden des schwedischen Mittelneolithikums keine gute 

Basis abgeben. So geht zum Beispiel aus K. Ebbesens Arbeit uber „Die jungere Trichter

becherkultur auf den danischen Inseln“ von 1975 hervor, daB die Siedlungen, welche die 

einzelnen kurzen Perioden reprasentieren sollen, sich tatsachlich in der Regel fiber langcre 

Zeitabschnitte erstrecken und dafi man nicht nur weitaus mehr Fundorte in die Bearbei- 

tung einbeziehen, sondern auch eingehende Behandlungen — vor allem der verschiede- 

nen Komponenten der Grab- und natiirlich auch der Siedlungskeramik — vornehmen 

muB, um die Zeitfolge klarzulegen (Ebbesen 1975; vgl. auch Davidsen 1978). Hierzu 

kommt, daB nicht damit zu rechnen ist, daB die Trichterbecherkultur in beiden Land- 

schaften vollig gleichartig gewesen ware. Man muB im Gegenteil damit rechnen, daB sich 

die Lokalgruppen — auch in Siidskandinavien — voneinander in mehr als einer Hinsicht, 

auch aus kulturdynamischen Griinden, unterschieden.

In Schweden war man natiirlich stolz darauf, daB N. Niklassons Arbeit uber die 

Walternienburg-Bernburger Kultur so Jange Zeil hindurch als ein guter Beitrag zur For- 

schung gait, und betrachtete im allgemeinen die jungere Trichterbecherkultur als eine 

Parallelerscheinung zur Walternienburg-Bernburger Kultur. Es ist nun an der Zeit, eine 

Kritik und Revision der Periodeneinteilung, ja der Auffassung uber Voraussetzungen und 

Inhalt der Kulturen iiberhaupt, sowie des gegenseitigen Verhaltnisses der Kulturen vor- 

zunehmen. Dies geht auch aus der Literatur der letzten Jahre hervor. Ich werde hier nicht 

naher auf die chronologischen Einzelprobleme und auch nicht auf die konkreten Beriih- 

rungspunkte der Walternienburg-Bernburger Kultur mit anderen kontinentalen Gruppen 

und Siidskandinavien eingehen. Hingegen mochte ich bei dieser Gelegenheit den heutigen 

Forschungsstand beleuchten. Was wurde wahrend der letzten Jahre in Schweden ge- 

schalfen, und mit welchen groBeren Aufgaben befaBt man sich gegenwartig? Welche Pro- 

bleme stehen im Vordergrund? Ich konzentriere mich dabei auf Schonen, weil dort die 

tiefgreifendste Tatigkeit betrieben wird und weil das schonische Material die grofite Ahn- 

lichkeit mit dem kontinentalen Material aufweist (Abb. 2).

Im siidwestlichen Schonen verdient vor allem ein Ort genannt zu werden, namlich 

Hindby bei Malmo. Dort wurde ein Langdolmen mit sehr reichlichem keramischem 

Material untersucht; nicht weniger als 28000 Scherben, die von fast 300 GefaBen der 

mittelneolithischen Trichterbecherkultur stammen, waren vorhanden. Die Untersuchung 

fiihrte G. Burenhult, der vor wenigen Jahren das Material vorlaufig in einem Band des 

Malmoer Museums in schwedischer Sprache publizierte (Burenhult 1973). Er kritisiert 

die alteren Methoden, die zum Studium von groBeren Keramikkomplexen verwendet 

worden sind, und befiirwortet die automatische Datenverarbeitung, die sich vor allem auf 

Dekorvarianten und die genaue Lage der einzelnen Scherben stiitzen sollte. Wegen an- 

derer Aufgaben konnte er jedoch diese Arbeit bisher noch nicht ausfiihren.

Vom siedlungsgeschichtlichen Standpunkt gesehen ist es bemerkenswert, daB das 

Hindby-Grab in der Nahe einer groBen mittelneolithischen Trichterbechersiedlung mit 

vielen Typen von Anlagen und mit einem wohlerhaltenen, vielseitigen Material liegt, ob- 

wohl leider keine Hausgrundrisse vorhanden sind. Auch diese Siedlung wurde vom 

Malmoer Museum untersucht, ist aber in der Literatur bisher nur kurz erwahnt (Salo-
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Abb. 2. Karie von Schonen mit der Verbreitung der Megalithgraber und widitigen Fundplatzen 

monsson 1971, S. 74 ft.). Immerhin steht sclion jetzt fest, daB wir in einigen Jahren einen 

auBerst wichtigen Forschungsbeitrag zur etablierten Bauernkultur im siidwestlichen 

Schweden erwarten konnen. Dieser Beitrag wird uns Einblick in die Wirtschaft und an- 

dcre Tatigkeiten wahrend der Siedlungszeit gewahren sowie die Moglichkeit gebcn, die 

Fundkomplexe der Graber mit denen der Siedlungen zu vergleichen.

Die umfassendsten Untersuchungen in Siidschweden warden seit Anfang der sechziger 

Jahre im Siidosten Schonens und mit dem nunmehr wohlbekannten Hagestad als Zentral- 

gebiet im Rahmen eines Projekts miter meiner Leitung durchgefiihrt (Abb. 3). Wie aus 

einer Reihe von Publikationen hervorgeht, handelt es sich hier um eine interdisziplinare, 

siedlungsgeschichtlich ausgerichtete Arbeit. Dabei wird die Zeit vom Mesolithikum bis 

zum Mittelalter erfaBt und die Erforschung der vorhistorischen Kulturen im Spiegel von
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Abb. 3. Siidostschonen mil dem Arbeitsgebiet der Verfasserin. TRB = Trichterbedierkultur.

GRK == Grubchenkeramische Kultur. SAK = Streitaxtkultur

allmahlich oder plbtzlich eintretenden Veranderungen und ihren denkbaren Ursachen an- 

gestrebt (Stromberg 1961, S. 123 ft.; 1971, S. Iff.; 1972, S. 169 ff.; 1976, S. 80 ff.).

Zwar ist die neolilhische Besiedlung nur ein Teil des Projekts, doch aus verschiede- 

ncn Griinden ein sehr wichtiger Teil. Da Siidostschonen die grbBte Ansammlung von 

Megalithgrabern, konzentriert auf einem kleinen Gebiet in Siidschweden — Vastergbt- 

land ausgenommen — hat, muB die Trichterbecherkultur bier offenbar fest verankert ge- 

wesen sein. So bezeugen auch die untersuehten Graber, daB sowohl Dolmen als auch 

Ganggraber im Mittelneolithikum intensiv belegt worden sind. Allein in Hagestad sind 

auf einer Flache von nur 30 Quadratkilometern vier soldier Steinkammergraber vorhan- 

den. Selbstverstandlich muB es Siedlungen geben, die zu diesen monumentalcn Grab- 

und Kultanlagen gehbren. Doch auBcr in Hagestad hatte man in Schonen iiuBerst wenig 

Gelegenheit, sich mit dem Problem des Zusammenhanges zwischen Grab und Siedlung, 

ja mit der mittelneolithischen Besiedlung der einzelnen Gebiete fiberhaupt, zu beschaf- 

tigen. So wuBte man weder etwas fiber die Hauskonstruktion, noch fiber die Zahl der 

gleichzeitigen oder annahernd gleichzeitigen Siedlungen in einem oder mehreren Ge- 

bieten.

Fur Hagestad mit Umgebung konnten bisher in erster Linie Grabuntersuchungen ver- 

bffentlicht werden (Stromberg 1968; 1971; 1971—1972, S. 39 ff.; 1975). Schon das allein 

war cine Aufgabe, die mehrere Jahre hindurch groBe Anstrengungen erforderte, so daB 

nur kleinere Bestandteile des reichhaltigen Siedlungsmaterials untersucht werden konnten. 

Nun, da die Feldforschungen fast abgeschlossen sind, kann die Aufarbeitung ihren An- 

fang nehmen. Allerdings liegt ein wichtiger Beitrag mit B. Hulthens Dissertation fiber 

die Keramiktechnologie in der Stein- und tcilweise auch Bronzezeit bereits vor (Hulthen 

1977), worin auch die Keramik der meisten Siedlungen behandelt wird. Vielseitige und 

griindliche technologische Untersuehungen sind, so meine ich, auBerordentlich wertvoll,
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wenn man zu Problemen Stellung nehmen will — beispielsweise, wie homogen die Kera- 

mik verschiedener Siedlungen und Kulturen ist oder auf welche Weise und woher sic 

beeinfluBt wurde. Ebenso wertvoll sind solche Untersuchungen, um von anderen Ge- 

sichtspunkten ausgehende Hypothesen zu priifen.

Eine der wichtigsten Aufgaben war die Lokalisierung der Siedlungen, doch muBten vor 

Beginn der Gelandearbeit die Probleme formuliert und eine Reihe von Hypothesen auf- 

geslellt werden. Fiir das Neolithikum sollten die Voraussetzungen einer Besiedlung unter- 

sucht werden. Warum waren gerade kleinere Urtlichkeiten und in diesem Teil des Landes 

zur Ansiedlung und zur Auslibung spezieller Wirtschaftstatigkeiten gewahlt worden? 

Welche wirtschaftlichen Komponenten waren ausschlaggebend gewesen? Hier haben wir 

es mil Problemen der Produktionsverhaltnisse, dor Technologic, der Arbeitsmcthoden, 

der Produktivkrafte und anderem mehr zu tun. Handelt es sich um kleine oder um groBere 

Gruppcn von Siedlern? Sind bisher nicht oder nicht zureichend gepriifte Moglichkeiten 

vorhanden, Einsicht in die Zusammensetzung solcher Gruppcn zu gewinnen? Wie sind 

andere Gruppen — Vertreter der grlibchenkeramischen Kultur und der Streitaxtkultur — 

sozial, kulturell und wirtschaftlich mil der Trichterbecherkultur zu vcrgleichen? Obwohl 

diese letztgenannten Probleme keineswegs neu sind, werden sie durch eine teilweise ver- 

anderte Betrachtung der Begriffe Kultur und Gesellschaft von neuem aktuell.

Durch Untersuchungen im Siidosten Schonens — sowohl im Kerngebiet Hagestad als 

auch in Vergleichsgebieten, wo Probeuntersuchungen durchgefiihrt warden — konnte eine 

Reihe von neolithischen Siedlungen festgestellt werden. Es ist die bisher groBte Haufung 

von Siedlungen in Schweden. Die Siedlungen verteilen sich liber einen Zeitraum, der vom 

Ende des Friihncolithikums liber das Mittelncolithikum bis in das Spatneolithikum reicht. 

Auf der Karte (Abb. 3) sind nur die wichtigeren, keramikfiihrenden Siedlungen ver- 

merkt.

Die alleste Gruppc besteht toils aus einigen kleinen Urtlichkeiten an der Ostseekliste, 

die einige hundert Meter voneinander entfernt, aber ohne Kontakt mil zum Anbau ge- 

eignelem Land sind, toils aus Siedlungen, die ctwas weiter im Landesinneren, also in dem 

heutigen Ackerbaugebiet liegen. Die Siedlungen an der Kuste mogen gelegentliche Auf- 

enllialtsorlc gewesen sein. um sich Vorriite an Fisch und vielleicht amh an Feuerstein, der 

hier zugiinglich war. zu verschaffen. Die zweile Siedlungskalegorie im Inneren zeugt von 

llingerer SeBhaftigkeit mit ungefahr 6 bis 8 m langen, rechleckigen Wohnhausern und 

kleineren Grubenhausern. Die Hauser sind auf Grund des Ackerbaus nicht besonders gut 

erhalten, doch war immerhin festzustellen, dal.i die einzelnen Siedlungen nicht groB wa

ren. Zeitlich entsprechen sic ungefahr den iilteren Megalitligrabern. Danach folgt einc 

lange Reihe von Siedlungen wiihrend unseres Mittelneolithikums. Die Zahl der Siedlungen 

ist so groB, daB man mit einigen gleichzeitigen rechncn darf, die verhaltnismaBig nahe 

beieinander, d. h. innerhalb einiger Quadratkilometer oder nodi weniger, existiert haben. 

Dcmnach miissen mehrere Siedlungen wiihrend der jungcren Trichterbecherkultur ein 

einziges Megalithgrab benutzt haben. Es handelt sich in der Regel nicht um groBe Sied- 

lungsraume. Mit Hilfc der an Grabcrn, Siedlungen und anderen Fundkategoricn vorge- 

nommcnen Untersuchungen wird es moglich sein, ein iibersichtliches Bild der genutzten 

Gebiete und ihrer Verteilung zu gewinnen. Noch ist jedoch nicht alles kartiert, da bisher 

einzig und alloin die Keramik bearbeitet worden ist. Die nachste Aufgabe ist eine quellen- 

kritische Beurteilung und eine fiir verschiedene Methoden, besonders fiir analytische 

Zweeke brauchbare Aufbereilung zuverliissiger Fundkomplexe jeder Besiedlungsperiode.
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Die Mehrzahl dieser der jiingeren Trichterbecherkultur angehorenden Siedlungen liegt in 

Gebieten mil leicht zu bearbeitendem Boden und nicht auf schwerem Lehmboden. Dies 

steht keineswegs im Widerspruch zu dem bekannten Umstand, daB die Megalithgraber 

und die Trichterbecherkultur moistens mil den fruchtbaren Kiistengebieten verbunden 

sind. Das siidostliche Schonen ist ein fruchtbarer Raum, dock sind dort sowohl leichtere 

als auch gebietsweise schwere Boden vorhanden. Wahrend der jiingeren Trichterbecher

kultur war dies eine ziemlich offene Landschaft mit beackertem Boden, Viehweiden, Wal- 

dungen und Auen. Die schwersten Boden warden wahrscheinlich als Viehweiden benutzt.

Die intensive Besiedlung im Mittelneolithikum, also wahrend der hauptsachlichen Be- 

nutzung der Dolmen und Ganggraber, konnte darauf deuten, daB die Bevolkerung suk- 

zessive derartig zunahm, daB die verfugbaren Rohstoff- und Nahrungsquellen, selbst mit 

verbesserter Technik, nicht ausreichten. Die Bauern mbgen daher gezwungen gewesen 

sein, die Kuste weit mehr zu nutzen und ihre Technik, ja vielleicht sogar ihre soziale Struk- 

tur, zu andern. Es ware denkbar, daB sich wahrend der griibchenkeramischen Kullur die 

Ackerbaugebiete erholen konnten, wiederum im Verlaufe der nachsten Kultur — der so- 

genannten Streitaxtkultur — der Boden abermals intensive!’ fur Viehzueht und teil- 

weise auch Ackerbau genutzt wurde.

Am Anfang unseres Spatneolithikums, d. h. zum Toil gleichzeitig mit der Aunjetitzer 

Kultur, folgte eine Expansion, die wir nunmehr durch zahlrciche Fundorte, u. a. durch 

einc erhebliche Haufung von wohlerhaltenen Hausgrundrissen mit vielen Pfostenlbchern, 

Wandrinnen u. a. m. in Hagestad belegen kbnnen. Damit gelangen wir zu einer neuen 

Pcriode, die mannigfache gesellschaftliche Veranderungen aufweist.

In den kommenden Jahrcn wird die Bearbeitung der neolithischen Fundorte fortge- 

setzt und, wie ich hoffe, in Etappen publiziert werden (einc kleine, vorlaufige Publikation 

erschien mit Stromberg 1977—1978, S. 68 IT.). Das Ziel ist es, die Ergebnisse spater in 

einen groBcren Zusaminenhang einzufiigen.
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