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Das Problem der siidbstliehen Einfliisse in der Triclitcrbecherkultur

Von J a n Kowalczyk, Warszawa

Mil der Entdeckung von Keramik der Tripoljekultur am Westufer der Wisla innerhalb 

einer Siedlung der Trichterbecherkultur (TBK) in der Orlschaft Kamieh Lukawski bei 

Sandomierz (Ausgrabung von E. Kempisty), also lief im Verbreitungsraum dieser Kultur, 

wird besonders stark die Bedeulung gegenseitiger Beziehungen mid Einfliisse der hoch- 

ent.wickelten Zivilisation Siidosteuropas auf das mitteleuropaische Neolithikum, insbe- 

sondere auf die Trichterbecherkultur, hervorgehoben. Es ist sehr schwicrig, beim heutigen 

Forschungsstand jene Einwirkungen in vollem Unifang zu erkennen; denn eine Betrach- 

tung der Gebiete am Schwarzen Meer von nordwestlicher Suite her liil.it manche Bedenken 

aufkommcn, die erst nach einer detaillierlen, unmittelbaren Analyse der Quellenmate- 

rialien erklarl werden kbnnen.

Ein Erkennen der Kulturkoinplexe, die vom Siidosten auf die TBK eingewirkt haben 

inogen, ist das I lauptproblem mid Ausgangspunkt jeglicher Studien. In dem kurzen Bei- 

Irag mbchte ieh einige Aspekle dieses Problems andeuten.

Wenn man annimml, daB die charaklerislischen Merkmale der Tripoljekullur mid de- 

ren Besonderheil bereils klar genug bestimml worden seien, so irrl man sich. Als konkre- 

tes Beispiel dafiir darf ieh die TBK-Siedlung in Grodek Nadbuzny nennen. Als in den 

50er Jahren die inzwischen verstorbene sowjelische Forscherin T. S. Passek diesen Fund- 

orl besuchle, slellte sie fest, er kbnne fur ein Objekt der Tripoljekultur angesehen werden. 

Dies wiirden groBe Mcngen der sogenannten „Tischkeramik“, cbaraklerislischc Schutt- 

haufen aus gebranntem Lehm ,(„ploszczadki“), die von den auf der Erdoberflache er- 

richteten Hausern iibrigblieben, sowie Kupfererzeugnisse und die Lage der Siedlung auf 

einer Hochebene bezeugen. Um die talsachliche Kulturzugehbrigkeit der Fundstelle auf- 

zuzeigen mid um zu beweisen, daB die typische Tripolje-Keramik als Importkeramik an- 

zusehen ist. muBle ieh sehr ausfulirlieh die durchaus iiberwiegende TBK-Keramik vor- 

fuhren sowie dcren teclinologische und formale Eigenstandigkeit priisentieren (Kowalczyk 

1958). Ansonsten konnle die Siedlung in Grodek als Fundstelle der Tripoljekultur gellen; 

zu den oben erwahnten Almlichkeilsmerkmalen kommen neuerdings Feuersteinerzeug- 

nisse aus dem Wolhynier Rohstolf hinzu — dies ist von B. Balcer (1981) aufgezeigt wor

den. Die TBK-Keramik ware dann als „Kuchenkeramik" der 'I ripoljekullur anzusehen.

Diese Gefahr wurde von den sowjetischen Forschern erkannt. So hat zum Beispiel 

A. J. Brjussow (1957) cine Verbindung der sogenannten Gorodsk-Gruppe mit der Tripolje

kultur abgelehnt. Dieselbe Meinung haben T. Sulimirski (1950) und W. Dumitrescu (196-4)
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geauBert. Allerdings werden in den neuesten Studien enge Verbindungen zwischen Gor- 

rodsk und Tripolje bestatigt. Die Gorodsk-Gruppe hat eine besondere Bedeutung fur die 

TBK, weil sie in den nbrdlichen Randgebieten des geschlossenen Verbreitungsbereiches 

der Tripoljekultur auftritt, auf iliren Fundstellen typische Tripolie-Keramik vorkommt 

und die beiden Kulturkomplexe unmitlelbar in Beriihrung treten. Die Gorodsk-Gruppe 

ist also in ahnlicher Lage wie die TBK.

Auf Grund der geringen Zahl abgebildeter Keramikerzeugnisse ist es nicht moglich, 

eine sichere Hypothese uber die Kulturverbindungen der Gorodsk-Gruppe aufzustellen. 

Manche Fundstellen dieser Gruppe scheinen jedoch Objekte verschiedener Kulturen zu 

bcinhalten. Dariiber hinaus kniipfen zum Beispiel einige Formen der „Kuchenkeramik“ 

in Gorodsk an die sogenannte Werbkowice-Hoszcza-Kultur an, die nach unseren Krite- 

rien mit der Lengyel-Kultur verbunden ist. Wenn sich diese Hypothese bestatigte, batten 

wir es mit unleugbaren Einwirkungen einer nordbstlichen Gruppe der Lengyel-Kultur auf 

die TBK zu tun.

Bei dcr Untersuchung weiterer archaologischer Fundstellen in den Randgebieten der 

Tripoljekultur, wo die Tripoljekeramik und eine fremde gemischt vorhanden sind, gilt 

den Fundstiicken im Ort Evminki besondere Aufmerksamkeit. hi dem verdlfentlichten 

Fundmaterial ist cine groBe Menge „fremder“ Keramik zu sehen, die mit Abdriicken in 

Form von kleinen Bogen und mit Schnurabdriicken (manchmal in Doppellinien) ge- 

schmiickt ist. In diesem Faile aber fehlen jedoch Voraussetzungen, eine Hypothese uber 

die Kulturzugehbrigkeit aufzustellen.

Ganz unerwartet kommen aber Bedenken aid', wenn man nun die beinahe zum Kern- 

gebiet der Tripoljekultur gehorende Umgebung von Kiew betrachtet. Es handelt sich da- 

bei genauer gesagt um den Fundort Kolomyjszczyna 1. Wenn wir diesen Fundort mit der 

Siedlung in Wladimirowka vergleichen, so fallen uns mehrere Unterschiede auf. Sie be- 

treffen vor allem die Uberreste von Wohnstatten in Form von gebrannten Lehmklumpen. 

In Wladimirowka linden sich groBe, flache Klumpen, in Kolomyjszczyna sind sie da- 

gegen unfdrmig und ahneln sehr den Fundstiicken in Grodek. In Kolomyjszczyna 1 feh- 

len auch innerhalb der aus Lehin gebauten Wohnhauser sogenannte „Opferstatten in 

Form eines Kronzes". Dieses die Kultvorstellungen betreffende Merkmal scheint beson

dere Bedeutung als ein den Kulturkomplcx im Gebiet von Kiew unterscheidendes Ele

ment zu haben. SchlieBlich treten in Kolomyjszczyna GefiiBe auf, die in direr Form sehr 

deutlich an die Kultur mit Schnurkeramik erinnern. Diese Tatsache ist allgemein be- 

kannt, aber trotzdem betrachtet man den Fund in Kolomyjszczyna als zur Tripolje

kultur gehorig.

Somit ware auf eine eingehende Untersuchung der Komplexe der archaologischen 

Quellen in den Fundorten, die vom Osten und Norden her den geschlossenen Verbreitungs- 

bereich der Tripoljekultur umsaumen, groBes Gewicht zu legcn. Denn eben darin scheint 

ein Schlussel zum Entriitseln \ icier unklarer Probleme nicht nur der TBK, sondern auch 

anderer Kulturen des mitteleuropaischen Neolithikums (besonders der Kultur mit Schnur

keramik) zu bestehen. Reichhaltige und eindrucksvolle Funde der Tripoljekultur lieBen 

einige, weniger imposante, aber wesentliehere Probleme in den Hintergrund treten, die 

sich mit den einheimischen, bodenstandigen Stammen im FluBgebiet des Dnepr und der 

Wisla verbinden. Schon mehrmals wurde auf die Ahnlichkeitsmerkmale in den Materialien 

des dstlichcn Verbreitungsraumes der TBK mid der Tripoljekultur hingewiesen. Dies aber 

mag kaum jemanden verwundern, wenn man die lang anhaltende Nachbarschaft der bei-
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den Kulturen im Auge behalt. Die beiden Kulturen sind ja originarc selbstandige Gebilde, 

die wiederum in dicscm Toil Europas gewisse Kulturmuster aus demselben Nahrboden ge- 

schopft haben mogen. Diese altesten gegenseitigen Einwirkungen cinmal zu verfolgen, 

bleibt heute das schwierigste Problem.

Wie die rumanischen Forscher vermuten, ist dort eventuell mil einem vorkeramischen 

Neolithikum zu rechnen; die Forschungen und MeinungsauBerungen sind im vollen Gauge. 

Es ist also nicht ausgeschlossen, daB die enge Nachbarschaft der Gebietc am Schwarzen 

Meer und des Nahen Ostens Moglichkeiten einer friihen Entwicklung des Bodenbaus und 

der Viehzucht geschaffen hat.

Die alteste neolithische Keramik innerhalb Rumanicns ist nicht mit der bandkerami- 

schen Kultur, sondern mit Protosesklo verbunden. Wir haben es hier also im friihen 

Neolithikum mit einer Zivilisationsrichtung zu tun, die vom Siidosten nach Mitteleuropa 

kam.

Ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Einfliisse ist die Rundplastik, die bedauerlicher- 

weise bisher in der TBK keine ausfiihrliche Bearbeitung erfuhr. Es liiBt sich jedoch im 

groBen und ganzen feststellen, daB Miniatur-Beile aus Lehm sowie die Da rs tell ungen der 

Widderkopfe an den GefaBhenkeln auf einen starken Zusammenhang der TBK mit dem 

ostlichen Ted des Mittelmeerraumes zuriickgehen. Gleichzeitig sollen aber an dieser 

Stelle die vorhandenen Besonderheiten betont warden, die sowold der Tripoljekultur als 

auch den donaulandischen Kulturen gegeniiber zu beobachten sind (gekennzeichnet durch 

•las Fehlen von Frauenfiguren in der TBK).

AbschlieBend sei noch darauf hingewiesen, daB all diese Prozesse rclativ zeitig vor 

sich gehen. Zwar fehlt zur Zeit die entsprechende Materialbasis, um eine genauere Chro

nologic dieser Gesehehnisse herzuslellen, jedoch lassen die vorhandenen Angaben darauf 

schlicBen, daB die Bliitezeit der gegenseitigen Kontakte um die Wende des 4. zum 3. Jt. 

v. u. Z. lag.

Der im Siiden durch die Karpatcn und das Schwarze Meer, im Norden durch die 

Pripjatsiimpfe begrenzte Raum war einst ein Gebiet, wo sich besonders Starke Kultur- 

einlliisse und Wanderungsbewegungen aus drei Richtungen kreuzten: aus Mittelasien, 

dem Nahen Osten und Europa. Die Auswirkungen dieser Prozesse waren machtig und 

weitrcichend, bisher sind sic jedoch nur unzulanglich erforscht.
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