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Zinn historischen Hintergrund schnurkeramischer Kulturen

— mil. einem Exkurs fiber karlographische \\ iedergabe mil Hille aulomalisierler Schreib- 

werktechnik —

Von F r i e d r i ch S c h I e t I e , Halle (Saale)

In den folgenden Ausfiihrungen sullen einige Gedanken zum historischen Hintergrund 

jener Erscheinungen geauBert werden, die uns als schnurkeramische Kultur oder besser 

in dor Mehrzahl als schnurkeramische Kulturen entgegentreten. In diesem Zusammen- 

hang niochte ich einen arbeitsmethodischen Beitrag einfiigen, der uns die Mbglichkeit 

bieten konnte, noch mehr in dicse historische Problematik einzudringen.

Wir kind uns dariiber klar, daB wir letztlich nicht hei Fragen der Chronologic, der 

regionalen Gliederung, auch nicht einzelner kulhireller Bereiche — wie Grabkult, Sied- 

lungswesen u. a. — stehenbleiben durfen, sondern den historischen Hintergrund zu erfor- 

schen versuchen miissen. Aid’ der anderen Seite sollten wir uns bewul.it sein. dab jeder 

Beitrag und jede Diskussion urn Einzelfragen eine unbedingte Voraussetzung zu weiter- 

gehenden historischen Problemen bilden. Ohne diese erreichten Ergebnisse wiirden wir 

die Basis fiir eine Wahrheilslindung verlieren, wiirden wir vielleicht geistreiche, aber nicht 

ausreichend belegte oder gar hewiesene Theorien fiber das historische Geschehen in jenen 

Jahrhunderten enlwickeln.

Schon in der raumlich-inhaltlichen Definition, was wir unter den „sehnurkeramischen 

Kulturen" verstehen wollen, gill es, sich eine I" bereinslimmung zu verschalTen.

— Da ist der BegrifT ..Becherkulluren”. denen wir unser vorheriges Symposium wid- 

meten (Behrens und Schlette 11)69). Dieser BegrifT umfaBl einen noch groBeren Kreis, 

so die Glockenbecherkultur. Audi diese kulturellen Beziige sollte man nicht unberiick- 

sichtigt lassen.

— Ein weiterer oft synonym gebrauchter BegrifT ist der der „Streitaxtkulturen“. Er deckt 

sich bekanntlich ehenfalls nicht mil dem der schnurkeramischen Kulturen. Auch inner- 

halh der streilaxll'iihrenden Kulturen selbsl gibt es Unterschiede, so daB U. Fischer 

(1958, S. 290 1.) tinier Heranziehung auch keramischer Eigenarten eine hercynische, 

eine ballorhenanische und eine pontische Gruppierung vorschlug.

— SchlieBlich decken sich die allgemeinen Leitformen Becher und Amphoren sowie die 

Schnurverzierung ehenfalls bekanntlich nicht in ihrer Verbreitung — besonders unter 

Beriicksichtigung Hires quantilaliven Anteils. Becher und Schnurverzierung sind noch 

die stiirksten Bindeglieder, wogegen Amphoren schon wieder eine Einschrankung brin- 

gen (auf Saale-Sehnurkeramik, Bohrnen, Siidpolen, Hessen); die Facettenaxt erfaBt 

nur das Saalegehiet, Bohrnen und Hessen.

Die Kombinationsvariantcn sind also groB, dcren Zahl sich noch vermehrt, wenn man 

weitere Erscheinungen wie Grahsitlen, ilie Siedlungsverhaltnisse, Beziehungen zur Um- 

well, anthropologisehe Beobachtungen, Schmuck u. a. heranzieht.
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Leider warden mid konnen auch heute nur mehr oder weniger pauschale Feststellun- 

gen zu vorhandenen bzw. niche vorhandenen Ubereinstimmungen getroffen werden, weil 

cine kartographische Aufarbeilung des gosamten Quellenmatorials nodi nicht mbglich isl. 

M. Buchvaldok (1969, S. 234) hallo schon bei dor letzlen Tagung 1967 auf cine notwen- 

dige einheilliche Dokumenlalion unter Zuhilfenahme moderner Rechenmaschinen und 

oleklronisch gesteuerter Kartonschreiber hingewiesen.

An dieser Stelle sei der arbeitsmelhodische Beilrag eingefiigt, von dem eingangs ge- 

sprochon wurde. Wir haben ini AnschluB an cine Tagung ..Mensch und Umwelt in urge- 

schichllicher Zeit"1 einen Versuch gestartel. in welcher Weise man moderne kartogra

phische Methoden fur unsere Zwecke anwenden kann. Da os tins in erster Linie und von 

vornherein nur urn die Methode ging, konnten auch noch koine groBcn Ergebnisse erwar- 

tet werden. Unter dieseni Gesiehtspunkt sind auch die folgenden Ausfiihrungen dieses 

E.xkurses zu verstehen.

Durch die Einbeziehung der elektronischen I)atenverarbeilung und automatisierter 

Verfahren in der Karlographic wird das Kartenherstellungsverfahren nicht nur beschleu- 

nigt, sondern bietet auch die Moglichkeit qualitaliv hoherwertiger Aussagen von Sekun- 

dardaten und korrolativer Beziehungen zwischen historisch-archaologischen und geowis- 

senschaftlichen Angaben. Die raumliche Lokalisierung kann genau (lurch Koordinaten 

erl'olgen. quantitative Angaben konnen mit ihrem exakten Wert gespeichert werden usw. 

Eine Voraussctzung dazu sind allerdings digital isierte Bezugssysteme. Wir miissen dabei 

raumliche Informalionssysteme (sogenannte Datenraster) aufbauen, auf die alle Tatbe- 

stande mid Merkmale bezogen werden. Gegeniiber einer konventionellen Karlo konnen 

an eine elektronisch gespeicherte Karlo statistische Analyseverfahren angeschlossen wer

den. die exakte numerische Werte auswerfen.

Jeder Organisationsautomat (in unsercm Faile die Optima 527) isl mil einem Schreib- 

werk versehen. Schreibwerkkarten haben einigc Vorteile: starke Senkung des Zeitaufwan- 

des mid merkliche Kostenreduzierung. Es konnen mehrere inhallliche bzw. gestalterische 

l.bsungsvarianten ohne grbBere zusatzliche Kosten getestet werden. Merkmalskombina- 

lioncn, Korrelationen usw. lassen sich rasch berechnen mid die Resultate kartographisch 

abbilden.

Jede Flacheneinheit isl verwertbar: Gemarkung (wie in unserem Faile) oder jede 

grbBere administrative Einheit, eine Siedlungskammer oder auch ein Koordinatenquadrat. 

Mit Ausnahme des letzteren miissen die naturlichen Grenzen in entsprechend waagerechte 

mid senkrechte Linien umgesetzt werden, da der Automat (wie eine Schreibmaschine) nur 

linear schreiben kann.

Die Struktur der Grundlagenkarte muB vor der Hcrstellung der eigenllichen Themen- 

karte programmgerecht verschlusselt vorliegen. Dieser Arbeitsgang ist relativ zeitaufwen- 

dig: seine Kosten amorlisieren sich jedoch bei wiederholter Anwendung schnell.

Da die Standardtypen (Buchstaben, Zilfern. Interpunktionszeichen) nicht ausreichen, 

werden seit 1977 in der DDR kartographische Sonderzeichen verwendet (liber 60 Varian- 

ten). Es gibt dabei grundsatzlich zwei Systeme: I. das Punktsystem, das fiir archaologische 

Karlen zur Karlierung der Fundstellen/iau/ig/ceit geeignet ist, 2. das Flachenkartogramm,

1 Fin Protokollband liber diese Tagung isl in Druck gegeben. Bier sei besonders auf den Beilrag 

von J. Behrens, W. Roubitschek „Zur kartographischen Wiedergabe ur- und fruhgeschichtlicher 

Sachverhalte mil Hilfe der automatisierten Schreibwerktechnik“ hingewiesen. Dem Band wer

den auch die weiter unten erwahnlen Karlen beigefugt werden.
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das zur Kartierung der Fundstellendichte (also bezogen aid' den Fliicheninhalt — in unse- 

rem Faile auf 10 km'-) Anwendung gefunden hat. Das letztere eignet sich auch besonders 

gut zur Wiedergabe bkonomischer Sachverhalte (z. B. Prozentanteile, Diehtewerte, zeit- 

liche Entwicklunge n). In bidden Systemen konnen unterschiedliche Farbwerte zur weiteren 

Abstufung benutzt werden.

Auf der Grundlage der Schnurkeramik-Kataloge (Loewe 1959; Lucas 1965; Matthias 

1968: 1974) wurden die schnurkeramischen Funde in den Bezirken Halle und Magdeburg 

aufgenommen. Da der lelzte Katalog noch nicht vorliegt, fehlen die Kreise Zeitz, WeiBen- 

1'els, Hohenmolsen, Merseburg, Saalkreis, Stadtkreis Halle. Aus den Kreisen Bitterfeld 

und Grafenhainichen und ini Bezirk Magdeburg Oschersleben und Wanzleben sind nur 

einige Gemarkungen erfaBt. Es handell sich inn insgesamt 586 Gemarkungen, von denen 

322 (= 55%) schnurkeramische Funde aufweisen. Bei den 264 Gemarkungen ohne 

Schnurkeramik ist zu beriicksichtigen, daB die Harzgemarkungen sowie Kreise am Rand 

des schnurkeramischen Siedlungsraumes bzw. sogar auBerhalb desselben wie Zerbst 

(16 %), Rofilau (0 '%), Bitterfeld (soweit erfaBt 10 %), Grafenhainichen (soweit erfaBt 

15%) die Zahl der fundlosen Gemarkungen sehr ansteigen lassen. Lassen wir die ge- 

nannten Kreise auBer acht, dann besitzen 62 % aller Gemarkungen schnurkefamische 

Funde. Fundreichc Kreise sind Nebra (93 %), Artern, Naumburg und Querfurt (84 bis 

86 %). In diesen 322 Gemarkungen wurden 819 Fundpliitze, das sind 2,5 Fundplatze je 

Gemarkung, ermittelt. Die Zahl der Amphoren betriigt 522 (davon 145 Strichbundel- 

amphoren, 69 im Mansfelder Slil. 43 Ostharzamphoren), der Becher 528 (davon 239 aus- 

gesprochene Schnurbecher, 51 im Mansfelder Stil, 14 mit Fischgratenmuster), der Axte 

825 (davon 652 facettierte, 149 nichtfacettierte).

Diese und andere Merkmalc wurden in den Automaton eingespeichert und im Schreib- 

werkverfahren kartographiseh erfaBt. Da es nicht mbglich ist, die Karlen hier zu ver- 

offentlichen und — wie gesagt — dies zunachst nur ein Versuch war, sollen an dieser 

Stelle lediglich einige allgemeine Erkenntriisse wiedergegeben werden. Die Karten der 

Fundstellenzahl und Fundstellendichte ergaben auf den ersten Slick keine wesentlichen 

Unterschiede. Die Karie der Fundstellendichte ist aber einmal realer, da die GroBe der 

Gemarkungen berucksichtigt wird, und sie laBt zudem die zusammenhangcnden Gebiete 

optisch besser erfassen. In der Verteilung und Dichte der Amphoren und Becher gibt es 

keine gravierenden Unterschiede zueinander. Nimmt man einzelne Typen, dann erkennt 

man die bereits bekannlen verschiedenen Rliume. Bei den Axien mehren sich die Fund- 

slellen im Unterharzgebiet und Naumburger Gebiet, wogegen die ostlichen Gebiete auf- 

fallend wenig Axte aufweisen; bei den facettierten Axien ist diese Erscheinung noch inehr 

betont.

Alle diese Erkenntnisse konnten auch aus den traditionellen Karten gewonnen wer

den, und wir brauchten nicht unbedingt auf Automaton zuriickzugreil'en. Aber die Vorteile 

liegen jelzt schon auf der Hand: Die Kartenherstellung geht schneller, das Kartenbild 

wird vielfach anschaulicher, die Berechnungen von relativen Werten erfolgten durch den 

Automaton u. a. I las Enlscheidende ist aber. daB nunmehr die gespeicherten Merkmale 

mit alien gewiinschten Sekundardaten in Beziehung gesetzt werden konnen. Korrelative 

Elemente der schnurkeramischen Kultur selbst wie auch anderer zeitgleicher oder zeit- 

naher Kulturen konnen damit nicht nur wie bisher allein statistisch erfaBt, sondern in 

der raumlichen Dimension betrachtet werden. Vor allem konnen Daten aus den Geo- 

wissenschaften in Korrelation gesetzt werden. Beispielhaft wurden dazu die Ackerzahl

2 Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 64
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(tils komplexer Ausdruck der Bodenfruchlbarkeil) uncl der milllore Jahresniederschlag 

herangezogen, wobei wir tins bewid.it sind, dal.i es heutige Wcrte sind. Dabei zeigtc sieh, 

daB der Niederschlag in engerer Beziehung zu den Funden stand als die Aekerzahl. Setzl 

man das Verhiiltnis im gesamten Arbeilsgebiel mil 10(1 an. dann muBte im Idealfall auch 

in jedem einzelnen Teilgebiet (Kreis. Gemarkung) das korrespondierende Verhiiltnis sicb 

moglichst der 100 annahern. Bei der Aekerzahl liegt der Wert nur bei 47. beim Nieder

schlag immerhin bei 62.

Gcnauso kann man nun die vcrschiedenslen Daten heranziehen und der Frage nach 

den Beziehungen des Mensehen zur Umwelt und damit auch nach dem Wesen seiner 

wirlschafllichen Slruktur nachgehen. Aid' die Mbglichkeit groBraumiger Untersuch ungen 

sei nur noch hingowiesen. Damit sei dieser Exkurs geschlossen.

Wenden wir tins nun einigen Problemen zu, die Fragen nach dem historischen llinter- 

grund der schnurkeramischen Kulturen beriihren. Da ist zunachsl die weitraumige Ein- 

heitlichkcit im kulturellcn Bild bemerkenswert. Eine seiche auffallende Erscheinung ist 

in der europaischen Urgeschichte mehrfaeh zu beobachlen. Man kann sugar einen gewis- 

sen Wechsel von weitraumiger Einheillichkeit und stiirkerer regionaler Differenzierlheil 

konslatieren. ohne daraus cine GesetzmaBigkeit ableilen zu wollen. Jedes Phanomen 

erfordert eine spezielle Unlersuchung aid' Grund der allgemeinen historischen Situation.

Solche I’bercinstimmungen liber ein groBeres Gcbiet weist die Bandkeramik (woflir 

es m. E. sehr einleuchtende Erkliirungen gibt) aid', der sieh dann die dock erheblieh 

difTerenzierleren Trichtcrbechergruppen anschlieBen. Der schnurkeramischen Zeit folgt 

die dilferenziertere Fruhbronzezeit. Die eigentliche I lligelgraberbronzezeil (ohne die Ein- 

flufigebiete) weist ein kleineres \ erbreitungsgebiel auf. Die Urnenfelderkulturen sind 

dann winder eine fast gesamteuropaischc Erscheinung (wobei sieh selbstverstandlich eine 

gauze Anzahl verschiedener Gruppen erkennen laBl).

Wic ist nun die uns hier interessierende Einheillichkeit der schnurkeramischen Kul- 

luren zu erklaren? \ ier mogliche Ursaehen sullen kritisch betrachtet warden:

1. ethnische Verwand tseba fl der Bevblkerung,

2. geislige, grbfiere Gebiele umfassende Slromungen,

3. bedeutende EinlluBnahme einer polilisch mid okonomisch slarken Bevblkerungsgruppe 

auf ihre Nachbarn,

4. umweltbedingte gleiehe odor ahnliehe okonomische Slruktur mil einem sieh daraus er- 

gebenden, in vielcn Ziigen ubercinstimmenden kulturellcn Bild (das sieh in den arebiio- 

logischen Funden niedergeschlagen hat).

Zu I. Ein einheitlichcs Ethnikon muB abgelehnl warden, da dafiir jegliche historischen 

Voraussetzungen fehlen. Diese Ansicht ist kaum vertreten worden. Auch die Ansichl, 

wonach die einzelnen schnurkeramischen Kulturen von ethnisch verwandlen Stainmen 

getragen wurden, liiBl sieh mil unseren Milleln und von unserer Methodik her nichl be- 

weisen, aber auch nichl widerlegen. \\ ir konnen zwar mil Einzclanalysen von Verzie- 

rungselemenlen und GefaBformen oder mil I lerausarbeitung eines gemeineuropaischen 

Ilorizontes die Genese von materieller — auch geisliger — Kullur odor das Wirken kul- 

tureller Einlliisse nach Zeit und Baum erforschen. Ohne diese Forschungcn wurden wir 

auch das gauze Chronologiesysteni jener Jahrhunderle nichl aufzubaueu imstande sein, 

das wir fur alle weiteren Fragen benoligen. Wir konnen auch kullurelle Beziehungen zu 

vorhergehenden und zu nachfolgenden Kulturen ermitleln.

Aber alle diese kulturellcn Phiinomene sind keinesfalls — oiler vorsichtiger ausge-
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driickt: nichl unbedingt — zu idenlifizieren mil ethnischen Zustanden oder Veranderun- 

gen. So sind Schliisse auf „Wanderungen", ,,Eroberungen", Entstehung und Ausbreitung 

von Bevolkerungsgruppen, auf „Mischbev61kerungen“ allein auf Grund kultureller In- 

dizien unzulassig oder jedenfalls voreilig. Unler Heranziehung allgemeiner und konkreter 

historischer Erkenntnisse und unter Beriicksichtigung dkonomischer, okologischer, viel- 

leicht aueh anthropologischer Gegebenheiten konnen etbnische und ethnogenetische Fra- 

gen angesprochen und moglieherweise einer Klarung nahergefiihrt werden. Man sollte 

auch keinesfalls Bevolkerungsbewegungen von vornherein ausschlieBen. Diese und beson- 

ders solche partieller Art hat es unzweifelhaft gegeben, und sie sind auch unter beson- 

deren Bedingungen im archaologischen kulturellen Bild sichtbar.2 Auch fur die Zeit der 

Sehnurkeramik kann das gelten.

Aber wie man immer mehr die Ansicht vertritt, daB die einzelnen schnurkeramischen 

Kulturen auf eigener kultureller Grundlage, weim auch mil zahlreichen gegenseitigen 

Einllussen, entstanden sind, diirfte aueh die I levbikerung autochthon geblieben und nichl 

grundlegend ausgetauscht worden sein. Moglieherweise konnen wir auch von der Anthro

pologic einen Beitrag zu dieser Frage erwarten. Auch sie tritt mehr fiir eine Kontinuitat 

als fiir einen oder mehrfachen Bevolkerungsweehsel ein.3

In diesem Zusammenhang seien einige Bemerkungen zu der Ansicht ausgesprochen, 

daB die Trager der schnurkeramischen Kulturen zur indoeuropaischen Sprachfamilie ge- 

hbrt batten. Es ist hier nichl der Platz, und ich fiihle mich auch in keiner Weise kompe- 

tent, ausfiihrlicher dazu Stellung zu nehmen.

Einheilliche Auffassung diirfte wohl dariiber bestehen, daB es keine, vor allem keine 

eng begrenzte Urheimat, ebenso kein Urvolk, aueh keine Ursprache in einem weiten 

Gebiet gegeben hat. Man hat also nie und nirgendwo „indoeuropaisch“ gesprochen. Sie 

laBt sich somit auch nicht rekonstruieren.

Aber es kann ein Stadium gegeben haben, in dem der spraehliche Austausch auf 

Grund starker kultureller Beziehungen (konkret also sichtbar in den schnurkeramischen 

Ubereinstimmungen) besonders intensiv war. Und das spate Neolithikum und die be- 

ginnende Bronzezeit kommen ja nach spraehlichen Uberlegungen bekanntlich besonders 

in Frage. Ein Vergleich mit heute hinkt sicherlich in vielerlei Beziehung, aber auch heute 

entstehen durch die Starke Kommunikation auf wissenschaftlichem, technischem, auch 

polilischem Gebiet viele einheilliche Worte in den verschiedenen Sprachen. Aber das 

letzte Wort hat die Sprachwissenschaft zu sprechen, da auch gewisse Gesetze in der Sprach- 

entwicklung berucksichligt werden miissen.

Zu 2. Die bevorzugte Verwendung von Schnurverzierung bei verschiedenen Gruppen 

in einem sehr weiten Areal kann als eine Stilerseheinung angesehen werden, die uberall 

Anklang fand. Wie bei der Sprache — deswegen habe ich eben den kurzen Exkurs ge- 

macht — konnen sich aueh die ideologischen Vorstellungen stark angeglichen haben, wozu

2 Fiir ein besonders iiberzeugendes Beispiel halte ich das Erscheinen von Jastorf-EIementen in 

der vollig anderen kulturellen Umgebung an Pruth und Dnestr. Da uns aus jener Zeit auch 

aus der schriftlichen Uberlieferung solche Nord—Siid-Bewegungen (Cimbern) bekannt sind, 

wird in diesem Faile an einer Wanderung von Jastorf-Germanen in diesen Baum kauin gezwei- 

felt (vgl. Schlette 1977, mit weiterer Lit.). Aber schon die „skythischen“ Funde in Mitteleuropa 

sind sehr umstritten.

3 Vgl. dazu H. Grimm (1969), H. Bach (1966), A. und H. Bach, K. Simon (1972), A. und H. Bach 

(1975).
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ancli das iislhetische BewuBlsein gehiirl mid ebenso das religiose, wie es sich im Tolen- 

kull widerspiegelt, wo zaldreiche Ubereinstinnnungen vorliegen (vgL Hausler 1.969); 

Sichci'ltch wird man die groBe Eiiihcitliehkeil der schnurkeramischen Kulturen nieht allein 

aid mnlassende geislige Stroinungen zuriickliihren kiinnen. Aber einen gewissen Anted 

nibgen sie gchahl haben. Ilerkunl't, Ausbreitungsrichlung. Sliirke der EiidluBnahnie kann 

(lurch unsere Iradilionellen vergleiehend-chronologischen Melhoden zti erl’orsehen ver- 

suclil wcrden.

Zu 3. Die Annahnie einer iikononiiseh slarken Bex olkerungsgruppe, die (lurch ilirc 

damit bcdingle hegemoniale Slellung das kullurelle Bild (inaleriell mid nioglicherweise 

aucli geislig) der Nachbargebiele beeinllul.be mid damit zu einer gewissen Nivellierung 

beilrug, wiire denkbar. Aber gibt es ein Gebiet, das erslens einen hoheii Stand der Pro- 

duktivkrafte erkennen liil.il mid zweilens darin einen gewissen zeillichen \brsprung be- 

silzt? Fur die ersle Frage liil.il sieh wold kauin cine befriedigende Antwort linden, weil 

die tins zur \ erl’iigung slehenden Quellen nur ein sehr allgeineines mid vor alien! doeh 

sehr unil'ormes Bild voin Stand der Produklivkrafte geben: denn weder die Qualitiit der 

Keramik, erst recht nieht die Kunst der \ erzierung, nodi die Quantitiit mid Qualitiit der 

Steinaxte oiler gar der Grabkult geben mis in dieser llinsicht Aulschliisse. leh glaube 

zudein, wir wiirden aucli den dainahgen Stand der Enlwieklung — vor allein der sozial- 

polilischen — iiber.schiitz.cn.

Zn 4. Wir wissen, dal.! gleidie oiler ahnliche sozial-dkonomischc Verhiiltnisse aucli zu 

einein in wesenlliehen Ziigen iihereinsliinnienden inateriellen — milliliter aucli geistigen — 

Kulturbild fiihren kiinnen. Wir verwenden dazu die BegrilTe ..wirlschalihdi-kiillureller 

Typ" bzw Zone" oder aucli ..sozial-okonomisehes Gebiet".4

Im allgemeincn gehiirl dazu cine niehr oder weniger einheitliche naturliche [Jinwelt, 

die cine wesentliche Voraussetzung I'iir cine gleidie oder iilinlidie W irlschal'lsweise hil- 

deL

I’iir die schniirkeraniischeii Kulturen gill das nur in beschranklem Mal.ie. Das Gebiet 

zwisehcn Rhein mid Bug (oder mil Fatjanovo- mid Ockergrabkultur sugar Wolga) mid 

von Skandinavien bis an die milllere Donau mid die Alpen isl landsehaftlich (geologisch, 

hodengeographiseh, klinialisch, vegelationsiniil.hg) docll sehr dilTerenziert. IJs wiire zu un- 

tersuchen, oh innerhalb dieses weilen Gebieles beslimmle Regionen bevorzugt besiedelt 

wurden. Andererseits isl dieses der genial.iiglen Zone angehdrende mid mil groBeren ein- 

geslreulen waldfreicn oder wahlarnieii I'liichen beselzte Gebiet doeh so besehaffen, daB 

cine iihnlich slrukturierte oder nur gcringliigig dill'erenzierle W irlschal'lsweise denkbar 

wiire. Hier iniiBlen die karlograplnschen Arbeiten einselzen, von denen vorhin gespro- 

clien wurde.

Es driingl si eh aber aucli gleich ein Ein wand aid. Die nalurlichen Voraussetzungen waren 

vorher mid naehher die gleichen, von gewissen kliinatischen Verandermigcn abgesehen. 

I nd vorher wie naehher lassen sich derartige einheilliche Kiilturraunie nieht erkennen. 

Es iniissen also noth ein oder aucli weilere Eaktoren cine Rolle gespiell haben.

Das kiinnte m. E. der I'aklor einer groBeren Komniunikalion zwischen den Gemein- 

schalten gewesen sein. Der Rohslolf Stein (lie.sonders guter Eeuerstein, Schmucksteine), 

der RohslolT Saiz, mid in imnier sliirkereni MaBe Kupl'er wurden liber groBere Slrecken 

im Tatischverkchr verhandelt. Mil letzterem wurden aucli Erfahrungen zur Technik usw.

4 Vgl. K.-H. Olio (1.953), J. Ilcrrmanti (1965).

beeinllul.be
liil.il
liil.il
iiber.schiitz.cn
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ausgelauscbl. AVcilerbin kiinnen aueh Erfahrungen in der Agrotechuik (Pllug und audcrc 

liir mis nichl erkennbare A erbesseruugen) weitergegeben worden sein. Die allgemein an- 

genommcne bevorzugte A ielihallung spricht nichl dagegen, da cine hiihere Ell'ektivitatbeiin 

Pllanzenanbau und gules Material liir die (ieralschaflen und AAerkzeuge die Voraus- 

selzung aueh liir umfangreicberc A ielihallung schufen. A ieli wiederum hot die Aliigliehkeil 

der Erhbhung des Mehrprodukles als Voraussetzung des Erwerbes run Rohslollen, Jlalb- 

lerligprodukten und Finalprodukten. die man selbsl nichl besal.i bzw. hcrstelleu konnle.

Je dillerenzierter die gesellschaflliche Arbeilsleilung, je spezialisierler die Produktion, 

je unterschiedlicher der Stand der Produklit kraftc wurden. je niehr die Palette der Roh- 

stolle (besonders der nielil liberal! vorhandenen) ziinahni, tun so nolwendiger war eine 

Kooperation und Koiiimiinikalion. Eeuerslein wurde bekannllich liber 1000 bis 1500 km 

verhandelt (Griinerl 1979. S. ISO IT.). Wurde winder ein gewisser (ileiehstand in der lint

wicklung erreicht, konnle es zu einer eigenstandigeren Entwicklung in den einzelnen Re- 

gionen kommen, was sicli archiiologisch in einer groBeren Differenziertlieit der Kulluren 

widerspiegelt.

Um die Ubereinsliminungen im kulturellen Bild der schnurkeramischen Kulluren 

riclilig werten zu kiinnen. sollle man scMieBlich nichl iibersehen, dal.i diese Ubereinslim- 

mungen in riiumlicber, inhalllicher und aueh zeillieher llinsichl sehr unterschiedlieh sind. 

Die T'bcreinstiinmiing von Beeberl'ormen deckt sieh nichl mil dor \ erbreilung dor Schnur- 

verzierung oder der \ erbreilung der Slrcitiixle oder des Grabknlles oder der Amphoren 

usw. Das jewellige A erbreilungsbild lendiert einmal mehr nach dem Norden, einnial nach 

dem Sullen, ein anderinal nach dem listen.

Aueh diese Festslellung scheinl mir die Ansichi zu bekrafligen, dal.i alle diese versebie- 

denen konformen Erscheinungen in dor Hauplsache (lurch eine zeillich begrenzle slarke 

Konununikalion liervorgerufcn wurden, wozu sekundiir noch andere. vorhin erwiihnte 

Faktoren hinzugelreten sein kiinnen.
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