
Zur Fruge der Bezieliungen zwiseheii deni nordponlischen Baum mid den 

neolithischen Kullnren Milleleuropas

Von A I e x a n <1 er II a tisli'r, Berlin

In \ erbindung mil dor nodi nichl ganz gekliirten Genese der selmurkeramischen Beclier- 

knlluren. die sieh von der .Xordsee und der Schweiz ini Weslen bis zur oberen W olga ini 

listen (Faljanovo-Kullur) erslrecklen. werden ininier winder \ ersuche unternonnnen, 

nine Ableilung aus den kaspiseh-nordponlischen Steppen glaiihlial't zu imichen. Da sieh 

formenkundliche Vergleiche der materiellen Kullur. insbesondere der Keramik, als un- 

geeignet erwiesen. solelie Znsannnenliange zu belegen. hat sieh die Frageslellung zuneh- 

mend aid einen Vergleich der Grab- mid Bestatlungssillen verlagert. Xacli iiliereinsliinmen- 

der AuHassung isl gerade das Grahritual nines der wesentlichsleii Krkeimungsmerkniale 

einer arehaologisehen Kullur. I label erfolgen die in einer Gemeinsehaft ziih verwurzellen 

mid konservali ven Grab- mid Bestatlungssilten nach bestinimlen .Xornien, von denen nur 

aus bcsonderen. z. T. sehon jetzl erkennbaren Grmiden. abgew ichen wurde. Ks wild die 

AuHassung verlrclen, dal.i diese .Xornien der Beslattungssille besser als die leichter aus- 

wechsclbaren Details der materiellen Kullur. insbesondere von Gefiil.iform und -verzic- 

rung, die elier neuen Modeslromungen unlerliegen. auch liei einer liber weile Gebiele er- 

folgten Auswanderung gelreu weitergefiihrt werden.

Solche Auswanderuiigen i on Bc\ olkerungsgruppen aus dem kaspiseh-nordponlischen 

Baum werden bereils fur die Zeit der Trichlerbecherkullur hzw. Baalberger Kullur ver- 

mulel. Im nordponlischen Gehiet haben wires emerseils mil der aileron (Ickergrabkullur 

zu tun. die sieh vom Wolga-l ral-Gebict im listen bis zu den Karpaten im Weslen er- 

slreekl (Hausler 1974: 1976 a), andererseils mil der hauptsaehlich am unleren Dnepr \ er- 

hreileten Sredni j-Stog-Kultur ('I'elegin 1973). I hr gegenseiliges \ erhiiltnis isl mnstrilten. 

Wiihrend letztere von I). J. I'elegin als cine aulochlhone Ixrscheinung gewerlet wird. aid 

deren Basis die iillere (Ickergrabkullur (Grubengrabkultur) entstand, nimml M. Gimbulas 

1977) an. dal.i die Srednij-Stog-Kultur sieh erst im Krgebnis einer Kinwanderung der 

I rager der Grubengrabkultur von der unleren W olga lierausbildete (zum Stand der Dis- 

kussion vgl. Mallory 1977: 1978), welclie die Dnepr-Donec-Kultur (Graberlelder \urn 

Typ Mariupol! iiberlagerten. wobei im Krgebnis einer Verschmelzung die Sredmj-Stog- 

Kullur hervorging. X. .1. Merpert (1.974) ist der Ansicht. die iillere (Ickergrabkullur (Gru

bengrabkultur) sei miler dem Kinllul.l der Kiillureu MiIlelasiens. elwa im kaspischen Baum, 

entslanden und aus osllicher Bichlmig an die W olga ausgewanderl. In den altneolitliischen 

Kullnren \ order- mid Mitlelasiens seien die \ (n formen der Beslatlmigssilten der iiltcren 

Ockergrabkullur (I lockerheslatlungen i zu suchen.

Zur Klarung dieser Kragen. die aueli fur das \ erhiiltnis zu den neolithischen Kulluren 

Millel- mid .Xordeuropas son Bedeiitung sind. kann die Aiiswertung einiger neuer Be-
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funde beilragen. Zunachst aber zur Dnepr-Doncc-Kultur mid ihren Graberfeldern vom 

Typ Mariupol, da zumindest an deren autochthoner Entstehung kein Zweifel bestehen 

diirfte. I Her handell es sich uni Flachgraberfelder mil oft grabenartigen Anlagen, in denen 

die Toten mit Ocker bestreut sind und nach einem bestimmten System, oft in mehreren 

Schichten ubereinander, niedergelcgt wurden (Hausler 1962; 1981. a). Die hier angetroffe- 

nen Bestattungssitten entspreeben weitgehend denjenigen der subneolilhischen Jager- und 

Fischergruppen Nordeur-asiens. Gemeinsam sind vor allem folgende Merkmale: aus- 

schlicBlich Flachgriiber; das Fchlen einer grabriluellen DilTerenzierung zwischen Mannern 

und Frauen hinsichtlich der Lage und Orientierung; Vorherrschen der geslreckten Riicken- 

lage, wobei fur jedes Graberfeld eine beslimmle Ilauptorienlierung der Toten lypisch ist, 

die im Faile der Jager- und Fischergruppen Osteuropas vorwiegend nach Norden, Nord- 

osten und Osten verlliuft; Kinder werden nur sellen zusammen mil den Erwachsenen bc- 

slattet; ein Teil der kleinen Kinder wird mil besonders seltenen und kostbaren Beigaben 

versehen; keramischc Beigaben sind nicht iiblich (doch trill in Verbindung mit der Uber- 

nahme landwirtschaftlicher Kenntnisse in den Graberfeldern vom Typ Mariupol die Sille 

des „Scherbenmachens“ auf); einige wenige Tote treten als „sitzende Hocker" auf oder 

wurden zerstiickell; die Beigaben sind zumeist spiirlich und beschranken sich auf etwas 

Schmuck und Arbeitsgerate,

Die Entdeckung neuer Flachgraberfelder in der \\ aidsteppen- mid Waldzone Ost

europas erweitert jetzt rinser Gesichtsfeld. Ein Flachgriiberfeld wurde in S’ezzee im Geb. 

Kujbysev an der Samara, einem linken NebenlluB der Wolga (Vasil’ev mid Matveeva 

1979, Abb. 1). untersucht. I Her fund man zahlreiche, mil Ocker gefarbte, nach Ost mid 

Nordost orientierte Strecker. Die Ausgraber weisen die Nekropole einer mit dcr Dnepr- 

Donec-Kultur verwandten Samara-Kullur zu. die grol.ie Teile des Wolga-Ural-Gebietes 

umfaBtc. Die Trager dieser Kultur belrieben bereits Viehzucht und stellten spitz- und 

rundbodige Keramik her. In der Samara-Kultur wird eine Grundlage der Entstehung der 

iiltcren Ockergrabkultur gesehen. Nach Auffassung von I. B. Vasil’ev und G. I. Matveeva 

hiitten wir es damil in der Steppe mid \\ aidsteppe mil einem umfangreichen, sieli rum 

Ural bis zmn Dnepr erstreckenden kullurhislorischen Gebiet zu tun, das sowohl die Grii- 

berfelder vom Typ Mariupol im nordazovsehen Gebiet und am Dnepr als auch den Don 

und den Bereich an der mitlleren Wolga mnfaBte.

Audi im Dnepr-Wolga-Gebiet wurden inzwischen an verschiedenen Stollen elwa 

100 Flachgriiber mit nach Ost mid Nordost orienlierlen geslreckten Bestattungen ausge- 

graben, zu denen in seltenen Fallen Beigefiil.ie gehbren. Der beinerne Schmuck wird als 

eine Weilerentwicklung der in den Graberfeldern vom Typ Mariupol auftretenden 

Knoehcnpliillchen angesehen mid die Graber selbst als Vorliiufer der Bestattungen der 

Gruberigrabkultur (Kovaleva 1979). In den gleichen Zusammenhang gehbrt auch das am 

linken Wolgaufcr gelegene Flachgriiberfeld von Chvalynsk im Norden des Geb. Saratov. 

Hier wurden auf einer Flache von 1100 m- 158 Bestattungen freigelegt. Es handell sich 

vorwiegend um nach Nord mid Nordost orientierte, mit Ocker gefarbte Riickenhocker, 

wozu noch einige „sitzende Hocker" und Sekundiirbestattungen gehbren. Auch hier be

stehen die Beigaben iiirv iegend aus Schmuckgegensliinden, wobei aber bereits Kupfer- 

spiralen mid rundbodige GefiiBe auftrclen (Agapov, Vasil’ev mid Pestrikov 1979). Nach 

Auffassung der Ausgraber liegl hier die Nekropole einer zeitlich vor der Grubengrabkultur 

anzuselzenden Kultur vor, die auf der Basis der Samara-Kullur entstand, und die bereits 

von einer Viehziichlcrbevblkerung slamml.
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Belrachten wir unter diesem Blickwinkel auch nodi die Graber der Srednij-Stog-Kultur, 

soweit es sieh uni eindeutige Befunde handelt (vgl. Hausler 1976 a, S. 7011.). [Tier linden 

wir Flachgraberfelder mil Skeletlen, die mil Ocker gefarbt sind, in der Regel keine kera- 

mischen Beigaben aufweisen und aus naeh Ost and Nordost orienlierten Streckern be- 

slchen. Es treten auch „sitzende I locker" und zersliickle Bestattungen auf. Es bcsteht also 

in der Bestattungssitte kein groBer Unterschied gegenuber den Grabern der subneoli- 

ihisdien Jager- und Fischergruppcn Osleuropas.

Ziehen wir das Fazit. Wir haben es ini Gesamlgebiet zwischen Ural und Dnepr mil 

einem alien jagerisehen Subslral zu tun. das in jeder Einzelregion auch beim Ubergang 

zur erzeugenden Wirtschaft die Grundziige des alien Bestaltungsriluals beibehalt. Dazu 

gehort auch die Sredni j-Stog-Kullur, zu deren Erklarung es keiner vom Osten ausgehenden 

Invasion friiher Reiternomaden bedarf, die von M. Gimbutas (1977, S. 284) vertreten 

wird.

Aber auch die in den Grabern der alteren Ockergrabkullur (Grubengrabkultur) zutage 

tretenden Bestatlungssilten sind nur cine kontinuierliche Weilerentwicklung der in den 

genamilen Gruppen beobachlelen Erscheinungen. Im Vergleich zu den alteren Grabern 

isl auBer der Verwendung des Grabhiigels uber den Grabgruben nur nocli der Ubergang 

von der gestreckten Riickenlage zum rechten Riickenhocker neu. Die Anwendung der 

rechten Hocklage diirfte dabei ein Ausdruek der zunehmenden Bedeutung des mannlichen 

Elemenles (Hausler 1971) in dieser vermutlich palriarchalisch beslimmlen Gesellschaft 

einer hauplsachlich Vichzucht treibenden Bevolkerung sein. Alle iibrigen Details der Grab- 

und Bestatlungssilten wurden dagegen beibehallen: Die Orientierung der Toten naeh Ost 

und Nordost; das Fcblen einer geschleclillichen DifTerenzierung zwischen Miinnern und 

Frauen in der Grablegung; die geringe Anzahl von Kinderbeslaltungen: die Abneigung 

gegen die Beigabe von keramischen Behaltern. die nur zbgernd iiberwunden wird; die 

Beschrankung auf die Ausstattung mil elwas Schmuck und Arbeilsgeralen; die Verwen

dung von Ocker im Grabzeremonicll usw.

\\ ir haben also keinen Grund, die Srednij-Slog-Kullur oder die iiltere Ockergrabkullur 

(Grubengrabkultur) auf cine aus den Steppen Mittelasiens, Westsibiriens oder des kas- 

pischen Raumes ausgehende Wanderiing friiher \ iehziiehter oder gar Reiternomaden 

zuriickzid'uhren. Dagegen isl well naheliegender, dab die allere Ockergrabkullur (Gruben

grabkultur) das Ergebnis eines Ubergangs der cinheimischen Jager- und Fischerbevdlke- 

rung zur erzeugenden Wirlschaft darstellt. Diese erl'olgte wahrscheinlich als Akkulluration 

an die bstlichen Ausliiufer des vorderasialisch-balkanisdien Kreises der neolilliischen Kul

turen, von denen der osllichste Zweig, die Tripolje-Kultur, bis an den miltleren Dnepr 

reichle. Kiir diesen Kreis sind Flachgraberfelder mil I lockerbestaltungen eines der typi- 

schen Kennzeichen, und von diesen diirfle die iiltere Ockergrabkullur auch den AnstoB 

zum Ubcrgang von der streckten Riickenlage der Toten zur Hocklage (zum rechten Riicken

hocker) erhalten haben.

Es sind nun die Dnepr-Donee-Kultur mil ihren Flachgraberfeldern vom I yp Mariu

pol und die Srednij-Slog-Kullur, die naeh der Hypothese von J. Liehardus (1976, S. 210 f.) 

fiir die Entstehung eines Teiles der nordischen Triditerbecherkultur veranlwortlieh wii- 

ren. Hier wiirden Ubereinslimmungen der Grab- mid Bestattungssitten bestehen, welche 

die Prinzipien der .Xiederlegung der Toten, aber auch die Scbmuckausstattung belrelfen. 

Ferner wiirden die Axle der Trichlerbecherkultur auf Axtformen der Srednij-Slog-Kullur 

zuriickgehen. Daraus I'olge, dal.l die Triehterbecher-A-Kullur aus dem nordponlisehen
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Raum eingcwandert sei. Diese Auffassungen beruhcn jedoch nur auf einer Anzahl von 

J'ehlinterpretationen mid Irrliimern. T'iir die Trichterbecherkullur ist in ihrein Gesamt- 

gebiet (.mil Ausnahme der Baalberger Kullur, dor cine Sonderstellung zukommt) cine 

Orientierung der gcstreckl niedergclegten Toten nach dem W esten mid Nordweslen typisch 

(Hausler 1975 a), womit zunachst also ein grundlegender Untcrschied gegeniiber den 

zur Diskussion stehcnden Kulluren Osteuropas besteht. AuBerdem isl der crwahnte 

Schmuck aus Edelhirschzahncn ebcnso wie die Ockerl'arbung auch in den einheiniischen 

Jager- mid Fischergrabern Xordeuropas (Janzon 1974) belegt, so daB auch dort cine kon- 

linuierliche W eiterl'uhrung der einheiniischen Grab- und Bestattungssitten des jagerischen 

Substrats viol naheliegendcr isl. als cine Auswanderung der Bevolkerung aus der Wald- 

sleppenzone Osteuropas. SchlieBlich koimnen in den erwahnlen Flaebgraberl’eldern der 

Dnepr-Donec- mid der Srednij-Slog-Kullur auch koine sleinernen Slreitaxte vor, die etwa 

als Vorlaufer der Axle der Trichlerbecherkultur dicnen kbnnten; allein aus der Srednij- 

Stog-Kullur sind einige wenige Geweihaxle bekannt Hausler 1981 b). Line osllichc Ab- 

leitung der nordischen Triehlerbcchcrkulliir liiBl sieh also nichl belegen. Hire Entstehung 

ist als cine Weilcrenlwicklung des einheiniischen Substrats zu verstehen, wie auch die 

idleri' Ockergrabkullur das Ergebnis einer Evolution der mesolilhischen Bevolkerung ini 

Gebiel zwisehen Dnepr und I’ral darslelll.

Von diesein Stand der Belrachtung ausgehend kbnnen wir mis einer Hypolhese zu- 

wenden, der bercits K. .1. Xarr (1975 a) zuneigle. und die von X. .1. Merpert (1976) be- 

sonders nachhaltig verlrelcn wild. Danach soil die Baalberger Kullur als Grundstock I’iir 

die I lerausbildung der mitleleuropaischen Schnm keraniiker auf cine Auswanderung von 

Tragern der aileron Ockergrabkullur zuruckgehen. X. ,1. Merpert siehl einen Zusammen- 

hang zwisehen den ini wesllichen Randgebiet der aileron Ockergrabkullur auftretenden 

nach W esl orionlierlen rechten I lockern mid den Bestallungssilten der Baalberger Kullur. 

I’iir die gerade diese spezifische Variante der Grablegung typisch ware. Aber auch bier be- 

slehen wesenlliche I nlerschiede. In der Baalberger Kullur Ireton nichl nur die nach Wesl 

orionlierlen rechlen Hocker, sondern auch nach Ost orientierte rechte Hocker auf. Dabci 

bestehl Grund zu dor Annahine. daB beide aus der gleichen Zeil slanunen. Gemeinsam 

mil der aileron Ockergrabkullur isl nur die rechic Bocklage als sladialer Ausdruck der 

zunehnienden Bedeulung dos niiinnlichen Elementes in einer verniullich mehr auf \ ieh- 

zuehl ausgerichtelen Gesellschaft. Die lieslallungssillen der Baalberger Kullur lassen sieh 

leichl als W eilerentwicklung des einheiniischen allneolilhischen Erbes begreifen (Hausler 

1975 a). Im I nlerschied zur aileron Ockergrabkullur trill in der Baalberger Kullur die in 

Mitteleuropa schon soil der Zeil der Linienbandkeramik iihliche Seilenlage der Toten auf 

mid nichl (lie in der aileron Ockergrabkullur als ein besonders spezifisches Merkinal ver- 

Irelene Ruckenlage. Anslall der ini Grabzeremoniell der aileron Ockergrabkultur fest ver- 

ankerlen unterschiedlichen r<>lcnhallungen linden wir in der Baalberger Kullur die schon 

ini Altneolilhikuni Milteleuropas iihliche D-llaltung der I liindc nach II. Fischer (Lage 

der Hande vor dem Gesichl). Ini I nlerschied zur iilleren Ockergrabkullur. deren Graber 

durch einen Mangel an Bcigaben, insbesondere an Keramik. auffallen, sind die Graber 

der Baalberger Kullur oft sehr iippig mil einer \ lelzahl an Gel’iiBen ausgestallet. Gemein- 

sam ist nur die formalc Ahnliehkeil der iibcr einem Toil der Baalberger Graber auftreten

den GrabhiigeL Hamit entlallt auch die These der bsllichen Einwanderung der Trager 

der Baalberger Kullur als Ausgangspunkt der Entstehung der schnurkeramischen Becher- 

kulturen.
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Das last verzwcifeltc Sucben nach iininer neuen Albglichkeilen, Vorformen der Kul- 

lur mid Lebensweise dec schnurkeramischen Bedicrkulturcn in den nordpontischen Step

pen aufzuspiiren, bat noch weilerc Hypotliesen hervorgebracht. Zuniiehst soli aus deni 

nordpontischen Banin eine Welle von kriegerischen Beilernomaden aufgebrochen sein, 

die den einheimischen Kulturen weiler Telle Europas ein Linde bereilelen (Gimbutas 

1977), mid deren AVurdezeiehen in .. Pferdekopfzeptern" gesucht werden. An anderer 

Slelle wird der Xachweis gel'iihrl (Hausler 1980 a), dal.i die belrelTenden Objekle zumeist 

mil der Darslellung von Pferden nichls zu lun babeii bzw. erst spiiten Phasen der Ocker- 

grahkultur angebbren.

Andererseits sollen wesenlliehe Alerkniale der Grab- mid Beslallungssitten der Srednij- 

Slog-Kullur bzw. der Vorslellungswelt der nordpontischen Sleppenkidtmen bis in die 

Details Enlsprechungcn in der Tiszapolgar- mid Bodrogkeresztur-Kullur mid der aid' de

ren Basis entslehenden Kugelainpliorenkultur (Gimbutas 1977) aufweisen. Es isl von 

..kiirganisierlen” Kulturen Mi Helen ropas die Rede, wobei vom Osten ausgehende W an- 

derungen der Be\ bikerung ein palriarehalisches System mit W ilwenopfern, Tierbestat- 

lungen, eineni Axl- mid Sonnenkult mid vor alleni die indogernianischen Sprachen nach 

Mittel- mid Xordeuropa gebraehl Itaben sollen.

Audi diese farbenpraehtige Ilypothese mul.i an den archaologischen Fa k ten scheitern. 

Die angeblich auf die nordpontischen Kulturen zuriickgehenden Sillen mid Brauche, ins- 

besondere die in Ansprueh genommenen Details der Grab- mid Bestatlungssitten, sind 

weiler in der Tiszapolgar- mid Bodrogkeresztur-Kullur nodi in der Kiigelainphorenkullur 

bekannt. So geht die Tiszapolgar- mid Bodrogkeresztur-Kullur keineswegs aid’ eine Ein- 

wanderung aus den bsllichen Steppen zuriick. sondern isl eine konlinuieiTiehe Fortfiihrung 

der einheimischen altneolilhischen Kulturen. Kiir die Tiszapolgar- mid Bodrogkereszliir- 

Kullur sind monopolare, geschlechtlich dilTerenzierte Beslallungssitten lypiscli (Manner 

reehts, Frauen links liegend), die auch in den Details in keiner der in Ansprueh genomme

nen osteuropaischen Kulturen Vorausselzungen aul'weisen. Die I nlerschiede betrelTen 

Lerner die nichl unwesenllichen Einzelheilen der Tolenhallung. die sich von iilleren ein

heimischen Kulturen ableilen mid die, abgeschen vom L nlersehied der materiellen Kul- 

lur. koine Ankniipfungspunkle an die Kulturen des Oslens erkennen lassen. Das gleiehe 

gilt auch fur die Kugelainpliorenkultur. bei der M. Gimbutas (1977) miler \ ernachlassi- 

gung der archaologischen Eakten einen seharlen Gegensalz zur Trichlerbecherkullur kon- 

slruiert.

Schliel.ilit'll soil speziell aid’ die iillere Gruhengrabkultur eingegangen werden, die im- 

mer wieder ziim Ausgangspunkt. von W anderwellen nomadischer Steppenhirten erkliirt 

wird. Auf diese sollen die einzelnen Regionalgruppen der schnurkeramischen Becherkul- 

luren, einseldieljlich der Eat’janovo-Kultur Osteuropas (vgl. Hausler 1976 b), zuriick- 

gehen. Auf iillere, in diesem Zusammenhang geauBerte Miilmal.iungen wurde bcreils 

friiher eingegangen (Hausler 1969). Kurgane der iilleren Ockergrabkultur mil Bestatlun- 

gen, die alle Details des weiler ini Oslen praklizierlen I ieslal I u ngsri I mils getreulich weiter- 

fiihren, sind aus dem Osten der VR Rmniinien (Dinu 1974), ans der VR Bulgarien (Xiko- 

lov 1976: Toneeva 1978) mid der Siidvojvodina (Jovanovic 1976) bekannt. Besonders auf- 

schluBreich isl die nene Arbeit von I. Ecsedy (1979) uber die Ockergrabkultur der Unga- 

rischen VR. In Ostungarn sind im Gebiet bstlich der TheiB elwa .3000 Kurgane erhallen, 

die zum grbBlen Teil Bestallungen der iilleren Ockergrabkultur enlhalten diirflen. Das 

sind. wie in der VR Rumanien, der AR Bulgarien oder in der W estukraine, einfache
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Grabgruben mil nach West orienlierlen rechten Ruckenhockern, die auBer Ockerklumpen 

nur selten andere Beigaben aufweisen. \\ ie im Areal der iilteren Ockergrabkullur zwischen 

Ural mid Karpaten treten bisweilen am Grubenrand bzw. in der Hugelaufschiittung 

I Ipferstellen mil Brandspurcn mid Tierknocben aid'. Es ist mm interessant, daB die Ver- 

breitung dieser Kurgane in der I ngarischen VR ge.nau an der TheiB hall macht. Im Elb- 

Saale-Gebiet ist iiberhaupl nur der Fundkomple.x von Bleckendorf mil einer llammer- 

kopfnadel zu nennen, der etwas mil der iilteren Ockergrabkullur zu Inn hat. Dieses Grab 

liifit sich aufgrund der spezifischen Details der Beslallungssitlen einer spalen Phase der 

mitteleuropiiischen Schnurkeramik zuordnen (Hausler 1969, S. 258).

Wiiren die Steppenhirten der alleren Ockergrabkullur der Ausgangspunkt fiir die Enl- 

stehung der schnurkeramischen Bccherkulturen Mittcl- mid Nordeuropas, miiBle man er- 

warlen, daB sic auch noch weiler nach dem Westen mid Norden vorgestoBen wiiren. Das 

1st aber ofl’ensichtlich nicht der Fall. Enlgegen einigen friiher geauBerten Vermutungen 

ergeben die Bestaltungssitten der Ockergrableute auch keine Anknupfungsmbglichkeiten 

an diejenigen der scbnurkeramischen Bccherkulturen Osl- mid Mitteleuropas. Ockergrab

kullur mid Schnurkeramik vcrkbrpern von Anfang an zwei verschiedene, prinzipiell selb- 

sliindige Areale der Grab- mid Beslallungssilten. die sich unabhangig voneinander jeweils 

kontinuierlich weilerenlwickcln (Hausler 1975 b: 1976 a). Sie lassen sich nicht vonein

ander ableiten.

Die Frage, ob Grab- mid Beslallungssitlen auch beim Eindringen einer Bevblkerung 

in ein nenes Gebiel weilergefiihrl werden, ist im Zusammenhang mil dem Problem der 

1 ndogermanisierung Griechenlands son entscheidender Bedeutung. llier wird suit Jahr- 

zehnten die Ansicht vertrelcn, daB die Vorfahren der Griechen gegen Ende von Friih- 

hclladisch 11 sowie Ende Fruhhelladisch III in das Land eingewandert sind. Angesichls des 

Auflretens einiger Tumuli wird an cine Verbindung mil der aileron Ockergrabkullur des 

nordpontischen Bannies gedacht. Indessen haben die betrelTcnden Tumuli mid die 

Kurgane der aileron Ockergrabkullur nur die iiuBerc Ahnlichkeit des Erscheinungsbildes 

gemeinsam (Hausler 1980 b). wiihrend in den Beslallungssitlen — mid auch in der 

maleriellen Kullur — keine Zusanimenhange bestehen. Diese Tumuli werden erst in einer 

Spalphase des Mitlelhelladikums zablreichcr, in der die Graber nach mid nach etwas auf- 

wendiger ausgestattet werden. Die von K. .1. Narr (1975 a. S. 454 I'.: 1975 b. S. 700) aus- 

gesprochene Vermulung, daB sich die Einwirkung einer Grundschicht aus dem Kurgan- 

bereich vielleichl deshalb einer Erfassung entziehe, weil sie sich im Ankunflsgebiel — ein- 

schlieBlich der Bestatlungssitten — wohl infolge des angetroffenen hbheren Entwicklungs- 

niveaus der Vorbevolkerung zunachst gar nicht nacbweisen lieBe, ist im Faile Griechen

lands archiiologisch nicht zu sliilzen. Grabhiigel mil den spezilisehcn Bestatlungssillen 

der alleren Ockergrabkullur sind ja bis nach Ostungarn, Bulgarien mid .lugoslawien be- 

kannt. Was sollte z. B. aber in Griechenland cine eingewanderte konservalive Viehzuchter- 

be\ bikerung daran gehindert haben. innerhalb einer von ihncn geschalTenen. im Vergleicb 

zu friiher relaliv primitiven mid riickstandigen Kullur (vgl. Dickinson 1977) Hire Toten 

nach den gleichen althergebrachlen Regeln mid Rilualen zu bestatten, die in den umliegen- 

den Regionen bis in die geringslen Details Iron befolgt warden? Solche Graber sind in 

Griechenland nicht vcrtreten, mid es lassen sich auch keine Anhaltspunkle fiir einen Kon- 

takt mil den Kulturen der nordpontischen Steppengebiete auffinden.

Wir kommen damil. auch fiir Griechenland zu dem Ergebnis, daB sich ein Vordringen 

Mill Triigern der iilteren Ockergrabkullur nicht nacbweisen liiBt. Kin solclies isl aber zur



Der nordponlische Raum mid neolilhische Kulluren Mitteleuropas 235

Erkliirung der Kultur des Mitlelhelladikuins, die direkt in die Kultur der mykenischen 

Gricchen hiniiberwachst, gar nichl erforderlich, da es auch hier geniigend Hinweise fiir 

cine bodenstandige Entwicklung zumindest seit dem Spatneolithikum gibt (Renfrew 

1972). Diese Ergebnisse werden auch (lurch die Befunde der Anthropologic bestiitigt.

Verzichten wir auf das teilweise noch vertretene militante Geschichtsbild und betonen 

wir stall, dessen die Bedeutung dcr sozialiikonomischen Veranderungen, die im Spatneo

lithikum und in der friihen Bronzezeit groBc Teile Europas erfafiten, lassen sich manche 

Erschcinungcn weit zwangloser und auch in Ubereinsliinniung mit den neuen Arbeits- 

ergebnissen der Anthropologic erklarcn.
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