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Die schnurverzierte Keramik in der Ostgruppe der Trichterbecherkultur

Von T a deus z W i s I a n s k i , Poznan

Mil 1 Abbildung und Tafel 6

Ein charakteristisches Merkmal einer Anzahl der von den Archiiologen ausgesonderten 

und chronologisch verbundenen Kulturen sowie breiterer Kulturkreise ist das Fehlen 

einer Stilkontinuitat bei der Masse des sie reprasentierenden Materials. Selten laBt sich, 

gestiitzt auf nur archaologischc Quellen, die Genese der verschiedenen Kulturen, deren 

Verschwindcn und ihre Umwandhingsetappen zu ncuen nachfolgenden archaologischen 

Einheiten wiedergeben. Selbst wenn man sich aid' das Verfolgen nur einiger Merkmale 

der materiellen Kultur beschranken wiirde (z. 11. Keramikstil), welche aid' potentielle Quel

len I'iir deren Entstehen hinweisen kbnnten, muB unterstrichen werden, daB im Faile der 

Kultur mit Schnurkeramik die Archaologie auf besondere Schwierigkeiten stbBt. Dieser 

Kulturhorizont ist, wie allgemein bekannt, fast ausschliefilich aus Grabern bekannt. Sie 

liefern lediglich ausgewahlte und wenige Fundstiieke sowie einige Angaben zum Bestat- 

tungsbrauchtum. Dies erschwert in hohem Grade die Vergleiche mit vorausgegangenen 

Kulturen und ein Aufspiiren moglicher Verbindungen.

In unserem kurzen Vortrag beschranken wir uns lediglich auf die Darstellung des 

Wissensstandes liber dieses Problem in einem Gebiet, das vor dem Entstehen der schnur- 

keramischen Kultur von der sogenannten Ostgruppe der Trichterbecherkultur eingenom- 

men war (Jazdzewski 1936). Die Auswahl gerade dieser Gruppc ist (lurch die Tatsache 

bedingt, daB auf deren Keramik im FluBgebiet von Oder und Weichsel haufig Schnur- 

ornamcnte vorkommen.

Die Ostgruppe der Trichterbecherkultur begann sich als besondere territoriale Einheit 

im zweiten Entwicklungsstadium der Trichterbecherkultur dieses Gebietes als sogenannter 

fruher Wiorek-Stil herauszubilden. Das Kerngebiet der besprochenen Gruppc bilden 

Wielkopolska mit Kujawy, einem Teil des ostlichen Pomorze und dem nbrdlichen Teil 

von Nizina Slaska. Einfliisse gingen auch nach dem westlichen und mittleren Pomorze. 

Diese Landschaften waren jedoch vom Kerngebiet (lurch die „Mittelpommersche End- 

morane" gelrennt. Sie standen auch unter sehr starkem EinfluB der gleichzeitig entstehen- 

den Nordgruppen der Trichterbecherkultur, deren Merkmale im westlichen und mittleren 

Pomorze deutlich iiberwiegen. Die Ostgruppe wirkte auch auf Gebiete von Slask und 

Malopolska ein. Dort bildeten sich bereils zum Zeitpunkt der friihen Wiorck-Phase die 

Anfangsstadien eigener territorialer Gruppen (die sogenannte Slask- und Siidostgruppe 

am Mittel- und Oberlauf der Weichsel). In beachtlichem Umfang trug hierzu der massen- 

hafle Export eines guten Feucrsteinrohmatcrials langs der Weichsel und aus dem Siiden 

in die Gebiete der Ostgruppe bei (Wislariski 1979, S. 165 11’.).

Eine besondere kulturelle Grundlage auf LoBboden von Sla.sk und Malopolska, wo
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sich auch wichtige Siedlungskomplexe beider erwahnter Abarlen dec Siidgruppc der 

Triehlerbechcrkullur bildelen, bewirkte einc Vcrliefung der I nlerschiede ini Verlialtnis 

zur Oslgruppe. Sic fesliglen sich auch sehr rasch mid begannen immer starker auf diese 

cinz.uwirkcn. Allmahlieh verkleinerl sieh dann das Verbreilungsgebiet der Oslgruppe, die 

z.iim Schild.) aid' Wielkopolska mid Kujawy begrcnzl blieb. In den spiiten Entwieklungs- 

sladicn fiihrten die siidlieben I'iinuirkungen sugar zu eineni Verschwinden eigcnstandiger 

slilistischer Merkmale mid zur Belonung sudlicher Elemenle. Diese Veranderungen l>c- 

trafen iibrigens nichl nur den Keramikslil, sondern waren auch in anderen Bereichen der 

Kullur spurbar. Am [Interlaid der Oder trelen zu dieser Zeil noch starker die in Mecklen

burg mid Brandenburg herrschendcn slilislischcn Merkmale in den Vordergrund (Wislan

ski 11176).

Ini Gesamlgebiet der Oslgruppe IrilTt man vcrcinzelt Funde mid Graber aus der iilte- 

slcn mid klassiscben Phase der Schnurkeramikkultur an (Wislanski 1969; Machnik 1979). 

Aid’ Grund bisberiger Enldeckungen kann man erwarten, dal.1 zmnindest in Kujawy su

gar grbBere Besiedlungskomplexe existierten. Miltelbar bestiitigt sich dies durch cine starkc 

Mitwirkung friiher Elemenle der Schnurkeramik bei der Bildung der sogenannlen 

Rzucewo-Kultur an der Weicbselmundung (Kilian 1.955; Okulicz 1973; Tctzlafl 1970). 

Sudostpolnische Funde weisen darauf bin, daB die Schnurkeramikkultur im gesamten 

FluBgebiet der Wciehsel ungefahr gleichzeilig erschien mid dart eine beachtliche Relle 

spielte (Kempisly I97S: Machnik 1.979).

Welehe Merkmale der Oslgruppe der Triehlerbecherkultur linden vermutlich ihre Fort- 

fiihrung bei der lelztgcnannlen Kullur? Besonderes Augenmerk gilt dabei der Schnur- 

verzierung sowie einigen anderen slilislischcn Merkmalen an Amphoren mid Bechern.

Es stellt sich zunachst die Frage, wann die echle Schnurornamentik an GefaBen bei 

der Ostgruppe der Triehlerbecherkultur aufkam. Im Gegensatz zu Gebieten westlich dor 

Oder mid in Sudskandinavien, ,wo jman sie bereils bei den friihen Gruppen vom Typ 

I lavnelcv-Slengade antrillt (Becker 1947; Skaarup 1975), ersclicint diese im Gebiel der 

Oslgruppe bedeutend spider.

Es besleht der Verdaehl. wonach Verzierungen aus waagereehten Schnurlinien und 

stempelverzicrten Leisten vereinzelt in einem verhaltnismiiBig friihen Abschnitt der 

Wiorek-Phase vorkamen (Abb. I./.2; Chmielewski 1952, Abb. 4). Diese Funde lassen sich 

jcdoch nielil eindeutig datieren. Iniien sicheren .\achweis kennen wir erst aus der End

phase des Wiorek-Stils (Abb. 1,3’) mid vor allem aus der Ubergangsetappe zur I.uboii- 

Phase (Jazdzewski 1936: Wislanski 1979). Xach konventionellen (W'-Daten ware dies un- 

gefiihr die Zeil mn 2750/2650 b.c. (Bakker, Vogel mid Wislanski I960), Man IriH't dieses 

Ornament jcdoch auch in dieser Zeil \ erliallnismaBig sellen allein an. zumeist tritt es zu- 

sammen mil. Molixen auf, die millels anderer Teehniken hergestellt waren (Stempel, 

Furchenstich). Dies andcrl sich allerdings allmalilich, mid in der friihen Luboii-Phase wird 

das Schnurornament zur Allgemeinerscheinmig (Jazdzewski 1936). Xeben vorwiegend 

einfachen waagereehten Schnurlinien erscheinen Streifen aus dreileiligen Flechtschnur- 

abdriicken (Taf. 6). Diese lypische Ornamentvarianle war vor allem auf Wielkopolska 

mid Kujawy beschrankl. In beuachbarten Gebieten kommt sie verhiillnismaBig selten und 

dann iiberwiegend aid' Imporlkeramik vor (Wojciechowski 1973; Bukowska-Gedigowa 

1975). Im Gebiel \on l.ubon iiberwog dieses Ornament deullieh die mil einer gcwbhn- 

lichen Schnur hergestelllen Motive. Die Festigung dieses spezifischen keramischen Stils 

(Form mid Ornament) der Luboii-Phase slellt einen beachtlichen Wandcl im Verlialtnis
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Abb. I. Schnurverzierte Keramik der Tricblerbeclierkultur aus Polen. I Teresin, Woj. Pila, 

2 Sarnowa, Woj. Wloclawek (beides Friihwiorck?), 3 Modliborzyce, Woj. Bydgoszcz (Spiil- 

wiorek)
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zum keramischen Stif der vorausgegangcnen \\ iorek-Phase dar. Die weitere Entwicklung 

des Luboh-Stils bewegte sich in vielen Richtungen. Im Siidwesten von Wielkopolska ent

lang der Grenze zu Nizina Slaska nimmt die Anzahl verzierter GefaBe ab.

In Kujawien und vielleicht auch im mittlercn und bsllichen Teil von Wielkopolska er- 

scheinen dagegen in einer groBen Anzahl Motive, die vorwiegend in Ritztechnik ausge- 

1'iihrt waren. Es sind unter anderem Gratenmolive, schriig schraffierte Dreiecke sowie 

Streifen, die an Fischgratenmuster erinnern. Sie stammen aus dem Kreis dor Radener 

Kultur, und zwar sowohl aus deren friihen (entwickeltes Boleraz), als auch den klassischen 

Enl wicklu ngsslad ien. Diese verbanden sich mil einheimischen Motiven (unter anderem 

mil Gruppen senkrechter Billon aid' der GefaBschuller). Ris zum Ende der Trichterbecher- 

kultur kommen mit ihnen zusammen (vor allcm im waagerechten Streifen) Schnurmotive 

vor, vorwiegend mil einer dreiteiligen Flechtschnur hergestellte. limz.u Ireton noeh zahl- 

rciche GefaBformen, die deutlich sudliche Mcrkmale aufweisen (Trommeln, SchopfgefaBe 

usw.; TetzlalT 1977).

Bei dem Vergleich der leicler nur geringen Menge von Keramik aus den friihen klassi

schen Phasen dor schnurkeramischen Kultur mit der Keramik aus den jiingeren Phasen 

der Trichterbecherkultur kann man, was iibrigens oft untcrstrichen wurde, auf gewisse 

Ahnlichkeiten hinweisen. Dies betrifft einige Ornamentmotive auf dem Hals und der 

Schulter von Amphoren und saekarligen GefaBen. Technologische Ahnlichkeiten bestehen 

zuweilen bei der Aufbereitung des Topfertons. Vollstandig hingegen fehlt in den alteren 

Stadien der Sclinurkeramikkultur die Verzicrung mil der dreiteiligen Flechtschnur. Die 

Mehrzahl dieser Analogien ist jcdoch ziemlich weitliiufig. Die Ahnlichkeiten mil der Kugel- 

amphorcnkultur bei Bechern und Amphorenformen sowie anderen GefaBen und Schmuck- 

moliven sind demgegenuber weil deutlicher.

Die Ornamententwicklung auf Keramik der Kugelamphorenkultur crfolgte in unseren 

Gebieten von einer schnurlosen Gruppe (oder lediglich unter sehr geringem Anted dieser 

Tcchnik) bis zu der Phase, da die dreiteilige Flechtschnur verschwindet, Ornamentc abcr, 

die (lurch das Abdriickcn einer gewohnlichen Schnur entstanden, deutlich hauflger ver- 

den. Deren Bedeutung wiichst stelig weiler, bis etwa 20 Prozent alter verzierten GefaBe 

damit versehen sind (Wislanski 1966, S. 19). Heide Kulturen kennen nahezu identisehe 

Schmuckmotive, die iibrigens auch vermittels anderer rechniken hergestellt warden, unter 

anderem der Ritztechnik, die bei der friihen Schnurkeramik ebenfalls sehr verbreitet war 

(Machnik 1979).

Sowohl bei der Rzucewo-Kultur (Kilian 1958) als auch der Zlota-Kultur (Krzak 1976) 

kam es wiihrend nines verhaltnismiiBig spiilen Stadiums der Kugelamphorenkultur zu 

einer Beriihrung mil Elementen einer friihen Phase der Sclinurkeramikkultur. Man konntc 

hieraus folgern, daB die Kugelamphorenkultur an der Weiehsel friiher erschien als die 

Schnurkeramik, beide enlwickelten sich cine Zeitlang parallel nebeneinander (Wislanski 

1969).

Angenommen, die bier gezeigten Beziehungen zwisehen der Ostgruppe der Trichter- 

becherkultur und der Schnurkeramikkullur sliinden in genetischem Zusammcnhang und 

hiitten zur Entwicklung der letzteren beigetragen, so wurde die I lauplvermilllerrolle eher 

der bereits voll entwickclten Kugelamphorenkultur zufallen (und weniger odor iiberhaupt 

nicht einer spiilen Trichterbecherkultur). Dies wurde vom volligen Fehlen der dreiteiligen 

blechlsehnur bei der Schnurkeramik, abcr auch von den Stratigraphien einiger Grabhugel 

in Kujawy bewiesen (Wislanski 1978).
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Die Tatsadie, dal! in der Schnurkeramikkultur unseres Gebietes Merkmale einer alte- 

rcn lokalen kulturellen Grundlage sleeken, scheint auch das Material spaterer Stadien zu 

bestatigen, aus denen wir mehr Keramik und Feuers teingeriite besitzen. Das weitgehende 

Fehlcn von Funden der altesten Phase der Schnurkeramik in Wielkopolska und Kujawy 

erschwert jedoch cine Enlscheidung dariiber, ob das iillere Kulturgut bier von Gruppen 

iibernommen wurde, die bereits woanders entstanden waren oder ob diese Gebiete sogar 

nines der Entwicklungszentren darstellen. Letzteres scheint im Lichte zahlreichen Mate

rials sehr wahrscheinlich, jedoch miissen vor einer Losung dieses schwierigen Problems 

wciterc entsprechende Quellenstudien angestellt werden.
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