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Z u s a m m e n f a s s u n g - Für die Landschaf tsarchäolog ie ist es wicht ig, eine Vorstel lung zu haben, wie viele S ied lungen in e inzelnen 
archäologischen Stufen etwa gleichzeit ig exist ierten. Da die modernen Dat ierungsmögl ichkei ten entweder nicht ausreichen, um alle 
Fundplätze fe inchronologisch zu dat ieren, oder nicht in ausre ichender Anzah l zur Ver fügung stehen, muß nach einer anderen Mögl ichkei t 
gesucht werden, die zeit l iche Kongruenz von Fundplätzen zu best immen. Ausgangspunk t ist die aus der Kriminalist ik ent lehnte 
„Aorist ische Analyse" (RATCLIFFE 2000), die Wahrschein l ichkei ten zum Bestehen eines Fundplatzes zu einer best immten Zeit angibt. 
Je länger eine Zei tspanne ist, innerhalb derer der Fundplatz bestanden haben kann, desto ger inger die Wahrschein l ichkei t , daß der Platz 
in e inem ausgewähl ten Abschni t t innerhalb dieser Spanne belegt war. Umgekehr t , je präziser ein Fundplatz datiert ist, desto größer die 
Wahrscheinl ichkei t , daß er zu e inem best immten Zei tpunkt bestanden hat. Die Vertei lung der weniger genau dat ierten Fundplätze auf eine 
festgelegte Zeiteinheit, beispielsweise 25, 50 oder 100 Jahre, kann g le ichmäßig, also wie in der aor ist ischen Analyse, oder proport ional zu 
den besser datierten erfolgen oder derart, daß bestehende „Lücken" gefüllt werden. 

S c h l ü s s e l w ö r t e r - Aor ist ische Analyse, Chronologie, Dat ierung, Landschaf tsarchäolog ie 

A b s t r a c t - Among the fundamenta l quest ions that arise in landscape archaeology are those concern ing the dat ing of sites and knowing 
which sites existed contemporaneously . The basic information is very heterogeneous, some sites are dated very accurately, other only 
approximately, depending on the character of the site. 

Aorist ic analysis (RATCLIFFE 2000) is a method used in cr iminology to analyse cr ime incidents and determine probabi l i t ies for the 
contemporanei ty of the incidents or, when appl ied to archaeology, for the contemporanei ty of Sites. The quality of the result depends 
on the t ime span during which each site could have been occupied: the longer the period in which it could have existed, the lower the 
probabil i ty that it existed at any one specif ic point within that t ime span and, vice versa, the more precisely a site is dated the greater the 
probabil i ty that it existed at a specif ic point in t ime. Exactly dated Sett lements are therefore g iven a higher weight ing, whereas sites that 
are imprecisely dated have a lower weight ing. For archaeological purposes, the probabil i ty distr ibution can be at even intervals as in the 
aoristic analysis of cr imes, or it can be proport ional to the better dated sites or used to fill in "gaps".2 

K e y w o r d s - Aorist ic Analysis, Chronology, Dating Methods, Landscape Archaeology, 

Einleitung 

Im Jahre 2001 wurde an der Universität Freiburg 
ein Graduiertenkolleg zum Thema „Gegenwarts
bezogene Landschaftsgenese" unter Federführung 
des Geographischen Instituts eingerichtet. Dank der 
Finanzierung durch die DFG konnten auch mehre
re Dissertationsprojekte aus archäologischen Fach
bereichen vergeben werden (MÄCKEL & STEUER 
2003; MÄCKEL et al. 2004; SCHUMACHER et al. 
2003). Die Verfasserin arbeitete zum Thema „Me
thodische Aspekte zur Erstellung von Besiedlungs
mustern. Ein Beitrag zur Landschaftsgenese vom 
Endneolithikum bis zur Eisenzeit im Gebiet des 
südlichen Oberrheins" (MISCHKA 2004) unter der 
Betreuung von Prof. Dr. Ch. Strahm. Das Ziel dieser 
Arbeit bestand in der Erschließung archäologischer 
Informationen zur Landschaftsgenese. Dabei wurde 
speziell der Frage nach dem Wald  Offenland Ver
hältnis in prähistorischer Zeit nachgegangen und 
Methoden entwickelt, um trotz lückenhafter Kennt
nisse Aussagen zum Wald  Offenland Verhältnis zu 
machen. Die im Laufe der Zeit durch Rodung ge
schaffenen Offenflächen sind Eingriffe, deren Aus
wirkungen die Landschaft bis heute prägen. Wenn 

das schützende Vegetationskleid entfernt wird, kann 
Bodenerosion stärker angreifen, Sedimente werden 
abgetragen und andernorts wieder akkumuliert. 
Die Parallelisierung von Phasen unterschiedlicher 
Besiedlungsdichte  unter Berücksichtigung von 
Wirtschaftsweise und Anbautechniken  mit Vege
tationsphasen, wie sie sich aus pollenanalytischen 
Untersuchungen ergeben, sowie mit Erosions und 
Akkumulationsphasen stellen einen wichtigen 
Schritt zur Erforschung der Landschaftsgenese dar. 

Zur Erstellung einer diaclironen Landschaftsge
schichte ist es nötig, Informationen zur Lage, Größe 
und der Funktion prähistorischer Siedlungen zu er
fassen. Auf der Grundlage der sich daraus ergeben
den Bevölkerungsdichte lassen sich die benötigten 
Nutzflächen für landwirtschaftliche Aktivitäten und 
der Holzbedarf schätzen. Ein solcher Ansatz weist 
zahlreiche unbekannte Variablen auf, die nur nä
herungsweise und in Etappen eingegrenzt werden 
können. Im folgenden Artikel soll daher zunächst 
nur ein Problem bei dieser Herangehensweise her
ausgegriffen und ein methodischer Ansatz zur Lö
sung diskutiert werden. 
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Anzahl 
Fundstellen 

(gesamt) 
Stufe 

Anzahl 
Fundstellen 

(nicht unterteilbar) 

Dauer 
(Jahre ca.) 

Anzahl der 
Generationen 

(25 Jahre) 

Fundfrequenz 
(Fundplätze pro 

Generation) 
2 Frühe Schnurkeramik (A) 2 175 7 0.29 
1 Späte Schnurkeramik (A) 1 125 5 0.20 
7 Schnurkeramik (B) 4 300 12 0.33 

16 Glockenbecher (A) 16 200 8 2.00 

25 Endneolithikum <D) 2 500 20 0.10 

24 Frühe Bronzezeit (B) 18 600 24 0.75 
7 Bronzezeit C (A) 7 200 8 0.88 

31 Mittlere Bronzezeit (B) 24 500 20 1.20 
11 Stufe I (A) 11 100 4 2.75 
16 Stufe II a (A) 16 75 3 5,33 
28 Hallstatt A (B) 1 175 7 0.14 
16 Stufe II b (A) 16 150 6 2.67 
9 Stufe III (A) 9 100 4 2.25 

22 Hallstatt B (B) 0 250 10 0.00 
186 Späte Bronzezeit (C) 147 425 17 8.65 
284 Bronzezeit (D) 58 1525 61 0.95 

76 Ha II statt C (B) 4 125 5 0 80 
15 Hallstatt C/D1 früh (A) 15 125 5 3.00 
73 Hallstatt D (B) 3 200 8 0.38 
25 Hallstatt C/D1 spat (A) 25 125 5 5.00 

3 Hallstatt D2/D3 (A) 1 75 3 0.33 
159 Ältere Eisenzeit (C) 78 325 13 6.00 

3 Latene A (A) 3 50 2 1.50 
8 Latene B (A) 8 150 6 1.33 

47 Frühlatenezeit (B) 37 200 8 4.63 
4 Latene C2 (A) 4 50 2 2.00 
5 Mittellatenezeit (B) 1 100 4 0.25 
7 Latene D1 (A) 7 75 3 2.33 
2 Latene D2 (A) 2 75 3 0.67 

48 Spätlatenezeit (B) 40 150 6 6.67 
163 Jüngere Eisenzeit (C) 67 450 18 3.72 

319 Eisenzeit (D) 11 775 31 0.35 

628 Metallzeiten 21 2300 92 0.23 

Tab. 1 Tabelle zur Datierung der Fundstellen. A - Datierung präzise, B - Datierung sehr gut, C - Datierung genau, D - Datierung grob. 
Fundstellen, die in mehreren Stufen sicher belegt sind, werden bei der übergeordneten Datierung nur einmal gezählt. 

Prob lemat ik 

Es ist bei landschaftsarchäologischen Fragestellun
gen unumgänglich, eine Vorstellung davon zu ent
wickeln, wie viele Siedlungen in etwa gleichzeitig 
existierten. Die Datierung einer Fundstelle wird 
meist von der Charakteristik des zugehörigen Fund
materials bestimmt, wodurch teils sehr genaue, zu 
einem beträchtlichen Teil aber nur sehr grobe zeitli
che Einordnungen zustande kommen. 

Einzelne archäologische Stufen sind unterschied
lich lang und beinhalten teilweise mehrere Jahrhun

derte. Sicherlich waren nicht alle Siedlungen, die in 
eine dieser Stufen datiert werden, gleichzeitig oder 
haben die ganze Stufe hindurch bestanden. Mit Hil
fe der aoristischen Analyse wird ein Lösungsansatz 
erarbeitet, der Wahrscheinlichkeiten für die gleich
zeitige Existenz von Fundplätzen ermittelt und es 
somit erlaubt, den Informationsgehalt unterschiedli
cher Ebenen in Bezug auf die Datierungsgenauigkeit 
gemeinsam auszuwerten. 
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Within interval Over lapping interval 

Ind i ta tes duration 

Abb. 1 Übl iche Methoden zur Abfrage der zeit l ichen 
Komponente in einer Datenbank 

( JOHNSON 2004, 449, verändert) . 

U n t e r s u c h u n g s g r u n d l a g e 

Als Basis d i e n t e n die a u s d e r L i t e ra tu r u n d d e n Or t s 
a k t e n des L a n d e s d e n k m a l a m t e s B a d e n  W ü r t t e m 
berg , Außens t e l l e F re iburg , a u f g e n o m m e n e n e n d 
neo l i th i schen , b r o n z e  u n d e i senze i t l i chen F u n d 
p lä t ze des s ü d l i c h e n Ober rhe ingeb ie t s . Das Arbe i t s 
gebiet l iegt i m S ü d w e s t e n D e u t s c h l a n d s u n d u m f a ß t 
d ie O b e r r h e i n e b e n e , die V o r b e r g z o n e u n d Teile de s 
S c h w a r z w a l d s . A u f g e n o m m e n w u r d e n k n a p p 700 
F u n d p l ä t z e , fas t ausschl ieß l ich a u s de r Ebene u n d 
der V o r b e r g z o n e , v o n d e n e n e t w a s m e h r als 600 f ü r 
d ie f o l g e n d e A n a l y s e v e r w e r t b a r s ind (Tab. 1). V o n 
i n s g e s a m t 694 i m R a h m e n dieser Arbe i t a u f g e n o m 
m e n e n F u n d p l ä t z e n s ind 628 s icher meta l lze i t l i ch 
u n d 25 endneo l i th i sch . 

Für d ie A u s w e r t u n g ist es wich t ig , z w i s c h e n de r 
G e s a m t z a h l de r F u n d s t e l l e n e iner ü b e r g e o r d n e t e n 
Stufe u n d d e n Funds t e l l en , d ie jewei l s n u r g r o b in 
d iese ü b e r g e o r d n e t e S tufe da t ie r t w e r d e n k o n n t e n , 
zu u n t e r s c h e i d e n . 

Es gibt z u m Beispiel 284 b ronzeze i t l i che F u n d 
stel len (Tab. 1, ers te Spalte) , v o n d e n e n 58 n ich t ge
n a u e r da t ie r t w e r d e n k ö n n e n (Tab. 1, dr i t te Spalte) . 
Die ü b r i g e n s ind j edoch g e n a u e r  z u m Beispiel d e r 
Früh , Mit te l  o d e r S p ä t b r o n z e z e i t  z u z u o r d n e n . In 
de r f e ins ten m ö g l i c h e n U n t e r t e i l u n g s ind die W e r t e 
be ide r Spa l t en gleich. Je g röber d ie D a t i e r u n g , des to 
h ö h e r w i r d d ie G e s a m t a n z a h l de r F u n d p l ä t z e (erste 
Spalte). 

Z u g e s c h n i t t e n auf d e n Funds to f f de r vor l i egen
d e n S tud ie w u r d e n vier S t u f e n un t e r sch i ed l i ch p r ä 
ziser D a t i e r u n g e n u n t e r s c h i e d e n . Diese w u r d e n m i t 
A bis D beze ichne t , w o b e i A f ü r d ie p räz i se s t e i m 
Arbe i t sgeb ie t mög l i che D a t i e r u n g s teh t u n d B bis 
D jewei ls d ie g r ö b e r e n Abschn i t t e be inha l t en . Die 
Buchs taben d ieser vier „ P r ä z i s i o n s s t u f e n " s ind in 
Tabelle 1 in K l a m m e r n h in t e r de r a r chäo log i schen 
S t u f e n b e z e i c h n u n g a n g e g e b e n . 

In b i s h e r i g e n A r b e i t e n z u r L a n d s c h a f t s a r c h ä o l o g i e 
b e s t i m m t z u m e i s t d ie a r chäo log i sche P h a s e n e i n 
te i lung , w e l c h e F u n d p l ä t z e als m e h r o d e r w e n i g e r 
g le ichzei t ig be t r ach t e t w e r d e n . Die u n t e r s c h i e d l i c h e 
p r ä z i s e D a t i e r u n g d e r F u n d p l ä t z e w i r d d a b e i n ich t 
e n t s p r e c h e n d be rücks ich t ig t . Meis t w i r d ü b e r p r ü f t , 
ob e ine F u n d s t e l l e v o l l s t ä n d i g in e ine P h a s e g e h ö r t 
(Abb. 1, l inks), o d e r z u m i n d e s t i n n e r h a l b de r Zeit
s p a n n e b e g i n n t o d e r e n d e t (Abb. 1, rechts) . D a b e i 
w e r d e n i m e r s t en Fall viel zu w e n i g F u n d s t e l l e n 
gezähl t , o d e r d ie P e r i o d e n l ä n g e sehr g roß g e w ä h l t 
u n d i m z w e i t e n a u c h d i e j en igen als s icher gezähl t , 
d ie m i t ge r inge r W a h r s c h e i n l i c h k e i t in d iese Zei t ge
h ö r e n ( J O H N S O N 2004, 449450). Dieses V e r f a h r e n 
sagt n ich t s ü b e r d ie B e l e g u n g s d a u e r v o n F u n d s t e l 
len aus . 

Es gibt n o c h a n d e r e M ö g l i c h k e i t e n i m U m g a n g 
mi t un t e r s ch i ed l i ch p r ä z i s e da t i e r t en Funds t e l l en . 
Dabe i w e r d e n die F u n d s t e l l e n g e m ä ß ih res zeitli
c h e n I n f o r m a t i o n s g e h a l t s an Wahr sche in l i chke i t s 
v e r t e i l u n g e n a n g e p a ß t . I m F o l g e n d e n w e r d e n d a z u 
dre i A n s ä t z e vorges te l l t , d ie a u s de r ao r i s t i schen 
A n a l y s e he rge le i t e t w u r d e n . Es h a n d e l t s ich u m e ine 
g l e i chmäß ige , e ine p r o p o r t i o n a l e u n d e ine lücken
f ü l l e n d e Ver t e i lung . 

M e t h o d i k d e r a o r i s t i s c h e n A n a l y s e 3 

In d e r Kr imina l i s t ik w i r d z u r b e s s e r e n V e r b r e c h e n s 
b e k ä m p f u n g m i t H i l f e de r ao r i s t i schen A n a l y s e d ie 
Wahr sche in l i chke i t be rechne t , m i t de r ein Ereig
nis, z u m Beispiel ein L a d e n d i e b s t a h l , in e iner be
s t i m m t e n Z e i t s p a n n e s t a t t f a n d (RATCLIFFE 2000; 
2002; RATCLIFFE & M C C U L L A G H 1998). V o n 
G e s c h ä f t s e i n b r ü c h e n ist of t n u r b e k a n n t , d a ß sie 
z w i s c h e n de r L a d e n s c h l u ß z e i t u n d d e r L a d e n ö f f 
n u n g s z e i t b e g a n g e n w o r d e n se in m ü s s e n (Abb. 2). 
Im H i s t o g r a m m ist auf d e r x Achse die U h r z e i t i n 
S t u n d e n i n t e r v a l l e n a n g e g e b e n , auf de r y  A c h s e d ie 
A n z a h l de r E inb rüche . U m z u e rmi t t e ln , z u w e l c h e r 
U h r z e i t d ie m e i s t e n V e r b r e c h e n b e g a n g e n w e r d e n , 
w i r d z u m Beispiel d ie Uhrze i t , d ie g e n a u in de r 
Mit te z w i s c h e n de r E n t d e c k u n g de r Tat u n d d e m 
L a d e n s c h l u ß liegt, e rmi t te l t (Average) . A l t e rna t iv 
w i r d de r Z e i t p u n k t des V e r b r e c h e n s m i t de r U h r z e i t 
de s E n t d e c k e n s de r Tat (End t ime) b e z i e h u n g s w e i s e 
d e m f r ü h e s t m ö g l i c h e n Z e i t p u n k t ihrer A u s f ü h r u n g 
(Start time) g le ichgesetz t . In b e i d e n V a r i a n t e n e rg ib t 
s ich j e d o c h ein Bild, w e l c h e s m i t de r t a t säch l i chen 
Tatze i t w e n i g zu t u n ha t : E n t w e d e r w e r d e n die La
d e n ö f f n u n g s  u n d Sch lußze i t en ref lek t ie r t o d e r d e r 
M i t t e l p u n k t d a z w i s c h e n . Mi t Hi l fe d e r ao r i s t i schen 
Ver t e i l ung erg ib t s ich h i n g e g e n e in g l e i chmäß ige re r 
Ver lauf . 
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START time 
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I \ END t ime 
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A b b . 2 H is togramme von vier Techniken zur Best immung der Tatzeit von Ladeneinbrüchen (RATCLIFFE 2000, 672). 

Die aoristische Analyse ermittelt die Wahr
scheinlichkeit, mit der ein Ereignis innerhalb eines 
definierten Zeitraums stattfand. In Abbildung 3 gibt 
ein Zahlenstrahl den Verlauf der Zeit an. Darunter 
sind vier Ereignisse (ad) dargestellt, die innerhalb 
unterschiedlich langer Zeitspannen stattfinden. Die 
Zeitspannen sind durch die Länge der horizontalen 
Blöcke angedeutet. Die einzelnen Suchbereiche ent
halten die Wahrscheinlichkeit, daß das Ereignis in
nerhalb des Suchbereichs stattfand. Die Zeilensum
me ergibt jeweils 1, das entspricht 100 %. Darunter 
ist die Summendarstellung der Wahrscheinlichkei
ten abgetragen. Die eigentliche Dauer des Ereignis
ses bleibt allerdings unbekannt. Die zeitliche Breite 
der Suchbereiche kann variiert werden. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Ereignis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt stattfand, ist umso 
kleiner, je größer die Zeitspanne ist, in der es liegt 
(Abb. 4). Die Zylinder symbolisieren den Zeitraum, 
in dem eine Handlung, zum Beispiel ein Einbruch, 
stattgefunden haben kann. Sie werden von einer 
Ebene geschnitten, die einen bestimmten Betrach
tungsmoment darstellt. An der Schnittfläche der 
Ebene mit den Zylindern geben verschiedene Grau
stufen die Wahrscheinlichkeit an, mit der das jewei
lige Ereignis zu eben diesem Betrachtungszeitpunkt 
stattgefunden hat. Je kürzer der Zylinder ist, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit und desto dunkler 
die Farbe. In der Summe der Wahrscheinlichkeiten 
haben die der kurzen Zylinder ein entsprechend 
größeres Gewicht. 

Das Ergebnis der aoristischen Analyse gibt eine 
gute Annäherung an die wahrscheinliche zeitliche 
Verteilung von Ereignissen an. Der Vorteil liegt in 
der gleichmäßigen Verteilung der Ereignisse und in 
der Gewichtung des Materials gemäß seines zeitli
chen Informationsgehalts, wodurch die Nutzung 
der verfügbaren Informationen gegenüber den bis
her üblichen Methoden optimiert wird (JOHNSON 
2004, 450). 

Der Ansatz der aoristischen Analyse läßt sich auf 
die archäologische Fragestellung übertragen.4 Die 
Einbrüche entsprechen den Fundstellen, deren prä
ziser Existenzzeitpunkt (Zeitraum) unbekannt ist. 
Die Zeitspanne, innerhalb der eine Fundstelle belegt 
gewesen sein könnte, variiert in der Länge, analog zu 
den einzelnen Verbrechen. Entsprechend der aoristi
schen Analyse können somit Wahrscheinlichkeiten 
für einen Existenzzeitpunkt archäologischer Fund
stellen errechnet werden. In Abbildung 3 würden 
(a), (b), (c) und (d) vier Fundstellen symbolisieren. 
Von einigen archäologischen Fundstellen, zum Bei
spiel Siedlungen, ist bekannt, daß sie kontinuierlich 
über einen längeren Zeitraum bestanden haben. In 
diesen Fällen kann die Wahrscheinlichkeit mehrfach 
mit 1 (also 100%) eingetragen werden. Eine bekann
te Siedlungsdauer ist somit leicht einzubeziehen. 

Bei der aoristischen Verteilung, die auch als gleich
mäßige Verteilung bezeichnet werden kann, erfolgt 
die Aufteilung der Fundplätze auf zuvor definier
te Zeiteinheiten zu gleichen Teilen. Daneben sind 
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'Timeline 
Search 1 Search 2 Search 3 Search 4 

(a) 0.25 0.25 0.25 0.25 

(b) (b) 0.5 0.5 (b) 

(C) 0.25 0.25 0.25 0.25 

(d) (d) 1.0 (d) 

Abb. 3 
Prinzip der aor is t ischen Ana lyse 
(RATCLIFFE 2000, 671, verändert) . 

0.5 1.0 
2.0 

0.5 

noch zwei weitere Verteilungen sinnvoll: Bei der 
proportionalen Verteilung wird die Verteilung 
von besser datierten Fundstellen zugrunde gelegt. 
Die weniger gut datierten werden dann proportio
nal auf diese Einheiten verteilt. Dabei erhalten die 
Zeitstufen, die ohnehin schon gut belegt sind, noch 
mehr, die schwach belegten kaum neue Fundstellen 
zugewiesen. Bei der lückenfüllenden Verteilung6 

werden hingegen die weniger präzise datierten 
Fundstellen in die Datierungslücken gefüllt. Dies 
setzt voraus, daß es innerhalb des Untersuchungs
zeitraums Phasen mit unterschiedlichen Überliefe
rungsbedingungen gibt. Ein Beispiel ist die mittlere 
Latenezeit: Aufgrund der archäologisch schwierig 

nachzuweisenden Grabsitte von einzeln angelegten, 
nicht überflügelten Brandgräbern (BALZER 2001, 
42), kaum differenzierbarem Siedlungsmaterial und 
in den Siedlungen nur selten vorkommender cha
rakteristischer Metallfunde ist eine chronologisch 
genaue Einordnung stark erschwert. So wäre es 
möglich, daß sich unter den weniger gut datierten 
Fundstellen verhältnismäßig viele mittellatenezeit
liche befinden. Allerdings sind auch andere Erklä
rungsmodelle für die geringen Fundstellenzahlen 
vorhanden, wie zum Beispiel die keltischen Wan
derungen (BALZER 2001, 4243); doch zeigt sich 
mit fortschreitender Forschung, daß viele der in der 
Spätlatenezeit belegten Siedlungen ihren Beginn 

Known end t ime 
Search t ime intercept ( £ 3 

Known start t ime 

Time snapshot 
Study area 

O l o c: 
3 

o 
w zz 

ü 
C 3 

Time 

/ \ Y-coord 

l Low weiqht inq High weight ing 

1> X-coord 

A b b . 4 Graphische Darstel lung der aorist isch ermittel ten Wahrschein l ichkei ten für das Auft reten von zeit l ich unpräz isen Ereignissen zu 
e inem best immten Zei tpunkt (RATCLIFFE 2000, 674, verändert) . 
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Anzahl 
FurxifiteJten G l e i c h m ä ß i g e V e r t e i l u n g 
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Abb. 5 G le ichmäßige Vertei lung der Dat ierungseinhei ten A bis D auf Generat ionen von 25 Jahren. Zur Codierung A bis D vgl. Tab. 1. 

schon in der mittleren Latenezeit hatten (WAGNER 
1996, 692-693; RÖDER 1995,156). 

Bevor die Modelle auf den Fundstoff des südlichen 
Oberrheingebiets angewendet werden können, muß 
überlegt werden, welche Zeiteinheiten den Ver
teilungen zugrunde gelegt werden sollen. Es gäbe 
verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel 50, 75, 
100 Jahre oder aber, wie in der vorliegenden Studie 
verwendet, Generationen von 25 Jahren Dauer. Die
se Einheit wurde analog zu den Hausgenerationen 
der Bandkeramik ausgewählt. Als weitere Prämisse 
wird für die Bestandsdauer eines Gehöfts minde
stens eine oder zwei Generationen angenommen 
(BRUN et al. 2000, 86). Die Dendrodaten aus Feucht
bodensiedlungen zeigen, daß eine durchschnittliche 
Lebensdauer eines Gebäudes von etwa 20 bis 25 Jah
ren beobachtet werden kann (BENKERT et al. 1998, 
197; HARTZ et al. 2002,152). 

Gleichmäßige Verteilung 

Werden die Fundstellen des südlichen Oberrheinge
biets auf Zeiteinheiten von 25 Jahren Dauer verteilt, 
ergibt sich folgendes Bild (Tab. 2): In den Spalten 
sind die unterschiedlichen Auflösungen der Datie
rung („Präzisionsstufen" A bis D, vgl. Tab. 1) ein
getragen. Die beiden LateneD2zeitlichen Fundstel
len wurden gleichmäßig auf die drei Generationen 
Dauer dieser Phase verteilt, die sieben Dlzeitlichen 
auf die drei Generationen ihrer Dauer und so wei
ter. Für alle anderen zeitlichen Auflösungsebenen 
erfolgte die Verteilung analog. So wurden die 40 
spätlatenezeitlichen Fundstellen auf die sechs Ge
nerationen von Latene Dl und D2 verteilt, usw. bis 
schließlich die nur grob als eisenzeitlich ansprechba
ren Fundplätze auf alle Generationen der Eisenzeit 
verteilt sind. 

In Abbildung 5 wurden zunächst auf der xAchse 
die Zeiteinheiten in 25 JahresSchritten abgetragen. 
Die Beschriftung der Skala erfolgte nur an den Über
gängen archäologischer Stufen. Zur Veranschau
lichung wurde hier der Abschnitt von der späten 
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Datierung 

P r o p o r t i o n a l e V e r t e i l u n g 

se-ir gü! 
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m. 
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A1 A2 B1/B2 B3 C/D1 C/D1 D2/D3 A B C1 C2 D1 
{Stufe | (Stufe IIa) (Stufe lib| Stufe III früh spat 

Hallstattzcit Latenezeit 

A b b . 6 Proport ionale Vertei lung der Dat ierungseinhei ten A bis D auf Generat ionen von 25 Jahren. Zur Codierung A bis D vgl. Tab. 1. 

Bronzezeit bis zum Ende der Latenezeit ausgewählt. 
Die yAchse gibt die Anzahl der Fundstellen wieder. 
Die unterschiedlichen Auflösungen der Datierung 
AD sind durch verschiedene Schraffuren gekenn
zeichnet. Bei dieser Art der Verteilung wird im we
sentlichen die Anzahl der Fundstellen pro Zeitein
heit gleichmäßig erhöht.7 Zum Verteilungsbild der 

am besten datierten Fundstellen ergeben sich nur 
geringfügige Änderungen, wie zum Beispiel in der 
Latenezeit. Hier gibt es 40 spätlatenezeitliche Fund
stellen, die auf die Generationen von Latene D l und 
D2 verteilt werden konnten, während für die mitt
lere Latenezeit lediglich ein einziger zur Verfügung 
steht (Tab. 1 und Abb. 5). Alle Hoch u n d Tiefberei

Alter 
: J a h ' c v C h r . i 

A Anzahl 
Fundstellen Summe B 

Anzah l 
Fundstellen j r l ime C 

Anzahl 
- . . . . b u m n w 
Fundste l len 

D 
Anzahl _ 

^ . ,, S u m m e 
Fundste l len 

c 
26 LT D2 0.67 SIT 6.87 1 T 3 7 2 EZ 0.36 
50 LT D2 0 6 7 SLT 6.67 LT 3.72 EZ 0 3 5 
75 LT D2 Ü.67 2 CO St-T 6.67 LT 3.72 EZ 0.36 

100 l ! Di 2 3 Ii SLT 6.67 1 T 3,72 f? 0 35 
125 LT D1 2.33 S I T 6.67 LT 3.72 = 7 0.35 
150 LT D1 2.33 7 CO SLT 6.67 40.03 LT 3.72 EZ 0.35 
175 LT C2 2.00 MLT 0.25 LT 3.72 EZ 0.35 
200 LT C2 2.0C i CO MLT 0.25 LT 3.72 EZ 0.35 
225 LT C1 O.OC MLT 0.25 LT 3.72 EZ 0.35 
250 LT C1 0.00 a oo MLT j : z 1 CO LT 3.72 EZ 0.35 
275 LT B 1.33 FLT 4.63 LT 3.72 EZ 0.35 
300 LT B 1.33 FLT 4.63 LT 3.72 EZ 0.35 
325 LT B 1.33 FLT 4.63 LT 3.72 EZ 0.35 
350 LT B 1.33 FLT 4.63 LT 3.72 E33 0.35 
375 LT B 1.33 FLT 4.63 LT 3.72 EZ 0.35 
400 LT B 1.33 8 00 FLT 4.63 LT 3.72 EZ 0.35 
425 LT A 1.50 FLT 4.63 LT 3.72 EZ 0.35 
450 LT A 1 50 3 00 FLT 4 63 37.00 LT 3 7 2 57 03 LZ 0.35 
475 Ha D2.'D3 0 53 K ä O 0 3TJ i lü C ' Ü F 03 EZ 0.35 
500 Ha D2/D3 0.33 Ku D 0.38 Ha d ' D 8.00 EZ 0.35 
525 Hü D2/D3 0.33 1 CO hü D 0.38 Hu C D 6.03 '-Z 0.35 

Tab. 2 Auszug aus der aor ist ischen Vertei lung der Fundstel len aus dem Arbei tsgebiet . Zur Codierung A bis D vgl. Tab. 1, LT - Latene, 
SLT - Spät latene, MLT - Mittel latene, FLT - Frühlatene, Ha - Hallstatt, EZ - Eisenzeit. 
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Datierung: 

Proport ionale Vertei lung 
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Abb. 7 Lückenfü l lende Vertei lung der Dat ierungseinhei ten A bis D auf Generat ionen von 25 Jahren. 
Zur Codierung A bis D vgl. Tab. 1. 

che bleiben bei dieser Verteilungsart erhalten. 
Im Mittel kommen 4,4 Fundstellen pro Zeitein

heit hinzu, bei einer Standardabweichung von 3,7. 
In der Spätlatenezeit ist ein maximaler Zugewinn 
von 10,7 Fundstellen pro Generation zu verzeich
nen. Zwischen 800 und 775 v. Chr., dem Übergang 
zwischen Bronze und Eisenzeit, ist eine Diskrepanz 
zu erkennen. Hier macht sich der größere Anteil der 
nur allgemein in die Bronzezeit gegenüber dem der 
nur allgemein eisenzeitlich datierten Fundplätze 
bemerkbar. Die Gesamtzahl nimmt ab, obwohl die 
Anzahl der fein datierten Fundplätze ansteigt. 

Proportionale Verteilung 

Bei der proportionalen Verteilung (Abb. 6) fällt auf, 
daß sowohl die stark, als auch die schwach beleg
ten Phasen der präzisen Datierung (Abb. 6, A) mehr 
betont werden. Die Kontraste werden durch diese 
Verteilungsart verstärkt: Gering oder gar nicht be
legte Phasen bekommen wenig oder gar keine Zu
teilungen, ohnehin stark belegte erhalten entspre

chend mehr Fundstellen. Im Mittel sind wiederum 
4,4 Fundplätze pro Generation hinzugekommen, bei 
einer Standard ab weichung von 5,3 und einem ma
ximalen Wert von 21,1 in der Stufe IIa (Hallstatt A2) 
von 1100 bis 1025 v. Chr.. Die Diskrepanz zwischen 
Bronze und Eisenzeit tritt ebenso auf wie bei der 
gleichmäßigen Verteilung, weil die Gesamtzahl der 
eisenzeitlichen Fundplätze geringer ist. 

Lückenfüllende Verteilung 

Bei der lückenfüllenden Verteilung werden die star
ken Unterschiede zwischen den Stufen nivelliert 
(Abb. 7). In der Spätbronzezeit ist die Fundstellen
zahl am größten, die Eisenzeit weist nur geringfügig 
weniger Fundstellen auf. Jegliche Unterschiede in
nerhalb dieser Phasen wurden ausgeglichen. Deut
lich ist der „Sprung" zwischen mittlerer und später 
Bronzezeit ausgeprägt. Alle allgemein bronzezeit
lich datierten Fundstellen wurden auf die frühe und 
mittlere Bronzezeit verteilt, ohne daß die Differenz, 
die etwa 8 Fundstellen pro Generation ausmacht, 
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Modell
vorstellung 
bei: 

Gleichmäßiger 
(aoristischer) Verteilung Proportionaler Verteilung Lückenfüllender Verteilung 

• Erhöht alle Einheiten um 
die gleiche Anzahl 
Fundstellen 

• Das bisherige Bild bleibt 
bestehen, die 
Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Fundplatz zu einem 
bestimmten Zeitpunkt 
bestanden hat, ist für alle 
Zeitpunkte gleich 

• Die Quellenfilter betreffen 
alle Fundplätze 
gleichermaßen 

• Das bisherige Bild der gut 
datierten Fundplätze ist 
repräsentativ, als 
Voraussetzung wird 
angenommen, dass alle 
Stufen gleich gut zu 
erkennen sind 

• Die Stufen sind dann 
tatsächlich unterschiedlich 
stark vertreten 

• Ohnehin schon stark oder 
schwach belegte 
Zeitabschnitte werden 
betont, die aufgetretenen 
Effekte werden verstärkt 

• Das bisherige Bild der gut 
datierten Fundplätze ist 
nicht repräsentativ, einige 
Stufen sind besser zu 
erkennen als andere 

• Alle Stufen waren 
ursprünglich annähernd 
gleich stark vertreten 

• Die Quellenfilterwirkung 
ist nicht für alle 
Fundplätze gleich 

Tab. 3 Tabelle zum Vergleich der gleichmäßigen oder aoristischen, proportionalen und lückenfüllenden Verteilung. 

ausgeglichen werden konnte. Der Mittelwert liegt 
wieder bei 4,4 Fundstellen pro Generation, bei einer 
Standardabweichung von 3,4. Der maximale Zu
wachs liegt mit 9,9 Fundstellen in der Stufe Latene 
Cl. 

Vergleich der Modelle und Vorteile der Methode 

Wie der Vergleich der drei Modelle zeigt, ergeben 
sich bei der gleichmäßigen Verteilung gegenüber 
dem bisherigen Bild die geringsten Veränderun
gen (Tab. 3). Es kann jedoch im Einzelfall diskutiert 
werden, ob eine proportionale oder lückenfüllende 
Verteilung sinnvoll ist. Zur Entscheidung können 
naturwissenschaftlich gewonnene Ergebnisse, zum 
Beispiel aus der Archäobotanik oder der Geomor
phologie zum Vergleich hinzugezogen werden. 
Wenn für eine bestimmte Periode eine erhöhte Bo
denerosion nachgewiesen ist, könnte dies auf eine 
erhöhte Anzahl Siedlungen zurückgeführt werden, 
entsprechend gilt dies für archäobotanische Phasen 
mit erhöhtem Offenlandanteil. 

Bei den hier vorgestellten Modellen wurde eine 
definierte Zeitdauer als unabhängige Größe zu Grun
de gelegt und nicht eine Verteilung nach archäologi
schen Stufen vorgenommen. Eine solche Verteilung 
ohne Berücksichtigung der zeitlichen Dauer der ar
chäologischen Stufen wird abgelehnt. Denn bei den 
gleichmäßigen, proportionalen und lückenfüllen
den Verteilungen auf die Stufen würden diese ent
sprechend ihrer zeitlichen Dauer gewichtet. In der 
Frühlatenezeit wird dies offensichtlich: Die Stufen A 
und B unterscheiden sich in ihrer Dauer von etwa 50 

und 150 Jahren deutlich. Bei den Verteilungen auf 
Stufen wird nun die kürzere Stufe Latene A zu stark 
betont, da die gleiche Anzahl von Fundstellen in ei
ner kürzeren Zeit bestehen würde. 

Fazit 

Der vorgestellte Ansatz hilft nicht dabei, Fundstel
len genauer zu datieren. Er gibt aber eine Vorstel
lung zur ungefähren Anzahl etwa gleichzeitig exi
stenter Siedlungen. Im vorliegenden Fall führten 
die Berechnungen in den meisten Ansätzen zu etwa 
zehn gleichzeitigen Fundstellen pro Generation im 
Gebiet des südlichen Oberrheins. Für die Siedlun
gen mit unbekannter Dauer wurde bislang mit einer 
Spanne von einer Generation gerechnet; nimmt man 
an, daß die metallzeitlichen Siedlungen unbekann
ter Dauer etwa drei Generationen bestanden haben, 
ergeben sich etwa 35 gleichzeitige Fundstellen pro 
Generation. 

Zum Überleben brauchten die Bewohner solcher 
Siedlungen Nutzflächen, darunter vor allem solche, 
die gerodet werden mußten, zum Beispiel zur Anla
ge von Feldern. Die Größen dieser Flächen können 
dank der Ergebnisse der aoristischen Methode bes
ser geschätzt werden. Über das Ausmaß von wald
freien Flächen können wiederum Vorstellungen zur 
möglichen Intensität von Erosion und Akkumulati
on präzisiert werden. Solche Berechnungen liefern 
somit ein wichtiges Puzzleteil zur Besiedlungsge
schichte. 
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