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JoHAnnA riTTer

zu chronologiE und hErstEllungstEchniKEn  

dEr bandKEraMiK anhand dEr FundstEllE FriEdbErg  

b3a KM 19 (WEttErauKrEis) 

durch den straßenbau an der Bundesstraße B3a veranlasst, wurden im zeitraum vom 13. August bis  
zum 7. de zem ber 2007 archäologische Untersuchungen im Bereich der streckenkilometer 19-22 durch die  
Firma Archbau Essen unter Aufsicht des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen und der Kreisarchäologie 
Wetterau kreis durchgeführt (Archbau 2007). Bei km 19 kam dabei eine siedlung mit angrenzendem gräber-
feld aus der linienbandkeramik (im Folgenden als lBk bezeichnet) zutage, deren Befunde und Funde im 
rahmen der magisterarbeit der Autorin untersucht wurden (ritter 2013).
Heute liegt die Fundstelle Friedberg B3a km 19 in der südlichen Wetterau 30 km nördlich von Frankfurt a. m. 
in Hessen an der Wetter 140 m ü. nn und gehört zum Wetteraukreis. Friedberg gliedert sich in die ortsteile 
Friedberg, Bruchenbrücken, dorheim, ockstadt, ossenheim und dauernheim. im Westen der Wetterau 
finden sich Quellen und noch letzte Ausläufer des Taunus (östlicher Hintertaunus), wohingegen sich im 
osten solche des Vogelberges und des spessarts zeigen sowie die nidda-Aue (kerber 1964, 5). im nord-
osten liegen die Hochscholle des Bellersheimer Horsts und die Wetter-Aue. das Areal öffnet sich hin zum 
Untermaingebiet sowie zum mittelrhein; geologisch ist die Wetterau Teil der Hessischen senke als Fort-
setzung des rheingrabens (rupp 1991, 77. 108-112). Bei der naturräumlichen einordnung von Friedberg 
sind vor allem die niederschlagsreichen und fruchtbaren Lössflächen der Wetterau zu erwähnen, die den Ort 
im neolithikum für siedlungs- und Wirtschaftsaktivitäten besonders attraktiv machten. mit der zunahme 
gerodeter Flächen für die siedlungen und Wirtschaftszonen der lBk breitete sich in den neolithischen laub-
wäldern die eiche aus, die die zuvor dominierende linde verdrängte. eine weitere Auswirkung der Wirt-
schaftsweise der LBK – nicht nur in der Wetterau – war, dass das Auflichten der Wälder für Waldweide und 
laubfütterung des Viehs die Verbreitung der esche begünstigte und gleichzeitig die Ulme zurückdrängte 
(rupp 1991, 31-39).
Belege für linienbandkeramische Aktivitäten sind an der gesamten Fundstelle Friedberg B3a km 19 doku-
mentiert. daneben kamen eine Bestattung und ein erdwerk der michelsberger kultur, grubenkomplexe und 
ein Bronzehort aus der Urnenfelderkultur sowie eine mittelalterliche straße zutage (Archbau 2007; ritter 
2013, 65-93).

bandKEraMischE bEFundE 

Die 21 ha messende Ausgrabungsfläche von Friedberg B3a km 19 umfasste insgesamt 344 Befunde. Die 
Identifizierung der bandkeramischen Strukturen erfolgte hierbei vorwiegend durch die vergesellschaftete 
keramik. Von zentraler Bedeutung sind die fünf Hausgrundrisse A-e (Abb. 1) im nördlichen Teilbereich der 
Fundstelle 1, wobei die präsenz zahlreicher »dreipfostenriegel« 2 sowie die nordost-südwest-Ausrichtung 3 
der strukturen von der Autorin als Belege für eine zeitliche einordnung innerhalb der lBk angesehen 
 werden. Über die korrespondenzanalyse der bei den siedlungsstrukturen angetroffenen keramik konnte 
 darüber hinaus eine Abfolge von Hausgenerationen 4 erstellt werden, die im Folgenden noch besprochen 
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werden soll. Für die postulierten Häuser wurde jeweils 
eine Breite zwischen 5 und 6 m angenommen, was im 
mittel von für die lBk veranzuschlagenden Hausbreiten 
liegt. Bei den am weitesten erhaltenen Häu sern B und c 
ergaben sich längen von mind. 17 bzw. 14 m, die aller-
dings durch den Befund der mittelalterlichen straße be-
schnitten wurden. ob hier also für die lBk typische recht-
eckige langhäuser vorliegen oder andere Bautypen 5 
die ser kulturgruppe, ist zu diskutieren (ritter 2013, 77-
88). daneben existiert eine reihe weiterer Befunde von 
pfostenstellungen, die aber nicht sicher zu grundrissen 
von Bauten ergänzt werden konnten 6. es könnte sich da-
bei auch um zäune oder palisaden 7 gehandelt haben. 
südwestlich dieser Hausgrundrisse wurde bei den Aus-
grabungen eine grabenstruktur geschnitten (Abb. 1, Be-
fund 102), für die eine Funktion als einfassung der band-
keramischen siedlungsstrukturen 8 möglich erscheint. 
südlich der grabenstruktur konnten sechs Hockerbestat-
tungen festgestellt werden (Abb. 1, Befunde 001. 003. 
007. 035. 052. 103), bei denen keramik der lBk ver-
gesellschaftet war. die räumliche Anordnung im Bereich 
der westlichen grabungsgrenze lässt den schluss zu, 
dass es sich hierbei um ein bandkeramisches gräberfeld 
handelt, das bisher nur zu einem geringen Teil ergraben 
wurde. ein zusammenhang mit den oben beschriebenen 
Hausgrundrissen kann erwogen werden (ritter 2013, 59-

63. 73. 198). der nördliche Teilbereich der Fundstelle umfasste außerdem zahlreiche grubenbefunde der 
lBk sowie einige grubenkomplexe (besonders Befund 314 in Abb. 1), wobei letztere aufgrund ihrer 
 morphologie von der Bearbeiterin als lehm entnahmegruben 9 angesprochen werden (ritter 2013, 74-76). 
Abschließend soll hier noch auf die existenz zweier bandkeramischer öfen, darunter ein grubenofen, im 
südosten von Friedberg B3a km 19 hingewiesen werden (Be funde 013 und 033 in Fläche 3 10).

bandKEraMischEs FundMatErial und KorrEspondEnzanalysE 

den mit Abstand größten Anteil am bandkeramischen Fundmaterial aus Friedberg B3a km 19 hatte die 
keramik. An steingeräten konnten nur 12 silices sowie 4 Beile und 14 mahlsteine über die Typologie und 
die vergesellschaftete keramik in die lBk eingeordnet werden 11. An knochengeräten fand sich ein einzelner 
beschädigter kamm (Abb. 2), für den aufgrund der keramischen Beifunde ein bandkeramisches Alter anzu-
nehmen ist 12. Bei dem bandkeramischen Fundmaterial aus Friedberg B3a km 19 lag der Fokus auf der kera-
mik und deren Auswertung mithilfe von seriation und korrespondenzanalyse 13, um diese anhand einer 
relativchronologie und einer erstellung von Hausgenerationen zu interpretieren. Unter den 3428 scherben 
der lBk befanden sich über 1000 ansprechbare Bruchstücke, bei denen zunächst alle möglichen Anpassun-
gen durchgeführt und gefäßeinheiten gebildet wurden. lesefunde wurden in den statistischen Untersuchun-
gen nicht berücksichtigt, ebenso wie Befunde, die die Voraussetzungen für die statistischen Verfahren nicht 

abb. 1 Friedberg B3a km 19 (Wetteraukreis). stilisierte Über-
sicht über die wichtigsten bandkeramischen strukturen. – 
(graphik J. ritter).
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erfüllen (ritter 2013, 178-182; strien 2000, 46 ff.). so wurde ein datensatz erreicht, in den 55 Befunde mit 
ihren inventaren eingang gefunden haben. Als grundlage zur erstellung einer relativchronologie ist das 
sample verhältnismäßig klein 14. deshalb und aufgrund der Tatsache, dass einige phasen unter- oder aber 
überrepräsentiert sind, kann auf Basis der stichprobe weder eine ideale Verteilung innerhalb der Visualisie-
rung der korrespondenzanalyse in einer graphik erwartet werden, noch eine bestmögliche Aussagefähig-
keit der ergebnisse der statistischen Verfahren. Um den Untersuchungen mehr Validität zu verleihen und 
eine optimale einordnung zu erreichen, wurden daher die daten aus Friedberg B3a km 19 mit anderen 
daten sätzen aus südhessen kombiniert, die bereits in die datenbank von Bandkeramik online 15 mit aufge-
nommen worden waren. diese datensätze gruppieren sich aus dem entsprechenden material von W. meier-
Arendt (strien 2000), J. kneipp (1998) und n. Fröhlich (2006) mit den Fundstellen Frankfurt-nieder-esch-
bach, Bruchenbrücken, obererlenbach (beide Wetteraukreis) und Usingen (Hochtaunuskreis) 16. dabei war 
nicht nur die räumliche nähe der Fundorte entscheidend, sondern auch die stilistisch-typologische nähe der 
inventare. die nordhessischen datensätze mussten daher unberücksichtigt bleiben, da sie auf einen anderen 
lokalstil der Verzierungen zurückzuführen sind und sich somit in einer kombinierten seriation und korres-
pondenzanalyse die regionalen Unterschiede abzeichnen würden und nicht die chronologischen, wie hier 
beabsichtigt. die daten aus Hanau-mittelbuchen (kerig 2008) sind nicht in die seriation eingegangen, da 
sie sich scheinbar aus einem anderen lokalstil gruppieren und daher für eine kombinierte seriation und 
korrespondenzanalyse ungeeignet sind 17. eine Visualisierung der Analysen in Form einer graphik stellt 
Abbildung 3 dar, wobei zugunsten der lesbarkeit auf einzeldatenbeschriftungen verzichtet wurde. seria-

abb. 2 Friedberg B3a km 19 
 (Wetteraukreis). knochenkamm. – 
 (zeichnung J. ritter). – m. 1:2.

abb. 3 streuung der inventare des 
 bereinigten gesamten südhessischen 
datensatzes inklusive den daten aus 
 Friedberg B3a km 19 in der ebene 1.eV 
versus 2.eV der korrespondenzanalyse. – 
(graphik J. ritter).
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abb. 4 schematische darstellung der 
 bandkeramischen stilphasen in Friedberg 
B3a km 19 anhand einer gefäßauswahl mit 
typischen motiven der mittleren bis jüngsten 
lBk. – (zeichnungen J. ritter). – o. m.
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tion und korrespondenzanalyse können aber keine absoluten ergebnisse liefern, sondern lediglich bestimmte 
entwicklungen relativ darstellen. dies muss dann durch den Bearbeiter interpretiert werden, was im Folgen-
den geschehen soll.

EntWicKlung dEr stilphasEn und typochronologiE 

die multivariate statistik wurde genutzt, um die entwicklung der stilphasen in Friedberg B3a km 19 aufzu-
zeigen (Ritter 2013, 183191), wozu anhand der Seriation die Häufigkeiten der Typen erfasst wurden. Zur 
darstellung innerhalb einer phasengliederung wurden die phasen i-V von W. meier-Arendt 18 entlehnt und 
gegebenenfalls mit den zusätzen »früh« oder »spät« versehen, wenn dies die typochronologische einord-
nung gebot. die phase meier-Arendt (mA) ii kann in Friedberg B3a km 19 nur als marginal vertreten ange-
sprochen werden und auch mA iii war lediglich mit vergleichsweise wenigen inventaren repräsentiert. es 
zeigte sich vor allem ein späteres mA iii. randverzierungen beginnen in dieser phase aufzutreten, beschrän-
ken sich aber auf einfache stichreihen; bei den Bändern kommen neben stichfüllungen besonders schraf-
furen zahlreich vor. Ein Großteil der Inventare fiel in MA IV, wobei Randverzierungen häufiger werden und 
über einfache stichreihen hinausgehen. Bei den Bändern werden die schraffuren vielfältiger und noch zahl-
reicher; leistenverzierungen haben nach ihrem ersten Auftreten in der vorherigen stilphase hier ihren Höhe-
punkt. zudem zeigen sich regelhaft ritzlinienbänder mit unterschiedlichen stichfüllungen. sehr viele inven-
tare aus Friedberg B3a km 19 waren in mA V einzuordnen, wobei sich die entwicklung sogar bis zum ende 
der lBk fassen lässt. die große präsenz der schraffurbänder ist nach wie vor gegeben und zudem sind 
kamm verzierungen zahlreich anzutreffen, die an der Fundstelle verhältnismäßig spät einsetzen. gegen 
Ende dieser Phase ist auch reine Stichzier häufig. Nach MA V ist kein Übergang zu mittelneolithischen Kul-
turgruppen erkennbar, weshalb anzunehmen ist, dass Friedberg B3a km 19 am ende der lBk vorerst ver-
lassen wurde. einen Überblick über die erläuterten stilphasen in Friedberg B3a km 19 und eine Auswahl der 
für die phasen charakteristischen keramik zeigt Abbildung 4.

nEuE ErKEnntnissE zur KEraMiKhErstEllung  
und MöglichE problEME Für diE KorrEspondEnzanalysE 

das keramikinventar aus Friedberg B3a km 19 ermöglichte einige weitgehend neue einblicke in die produk-
tion der Töpferwaren der lBk und ihrer Verzierungen. ein phänomen, das sich an der Fundstelle Friedberg 
B3a km 19 zeigt, ist die unterschiedliche Herstellung von leisten als dekorelemente in der lBk. Anhand 
einiger scherben, die unmittelbar an der leiste gebrochen sind, lassen sich drei verschiedene möglichkeiten 
der Leistenherstellung erkennen. An Gefäß 948 befindet sich eine Leiste, die mit dem übrigen Gefäßkörper 
zusammen gearbeitet wurde. Hierbei wurde zunächst der gefäßkörper aufgebaut 19 und teilweise wohl 
auch geglättet. Anschließend wurde die leiste herausgearbeitet (Abb. 5A), indem per Hand oder mit einem 
gerät der Ton zusammengeschoben wurde. eine andere möglichkeit der leistenherstellung zeigt sich in 
Gefäß 943, bei dem die Leiste unmittelbar auf die geglättete Oberfläche appliziert wurde (Abb. 5B). Bei 
dieser Variante neigte die leiste aber während des Brandes zum Abplatzen. in gefäß 66 manifestierte sich 
das letzte weitere Verfahren zur leistenherstellung in Friedberg, wobei auf der ungeglätteten Wandung 
zunächst mehrere ritzlinien angebracht wurden, auf die dann der Ton für eine leiste appliziert wurde. im 
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Anschluss wurde diese sorgfältig mit der gefäßwandung verstrichen und danach das gesamte gefäß 
ge glättet (Abb. 5C). durch das Aufbringen auf mehrere ritzlinien wurde möglicherweise versucht, die leiste 
besser zu »verankern«.
Außerdem sei hier die Technik der inkrustation angesprochen. Bei bandkeramischen gefäßen haben sich 
zumeist noch die darauf angebrachten negativverzierungen erhalten; gemeinhin geht man davon aus, dass 
sie einst mit Farbe aus kalk, Holzkohle, manganerz, rötel oder ocker gefüllt wurden. Bei den rekonstruk-
tionen der dekors werden dann die inkrustationen größtenteils nur in den negativen selbst vermutet und 
auch so dargestellt. Von einigen wenigen Funden wie dem kumpf aus sondershausen (kyffhäuserkreis; 
kahlke 2004, 32 Taf. 45) ist jedoch belegt, dass auch die Flächen zwischen den negativverzierungen ausge-
malt sein konnten. in Friedberg fanden sich dafür mehrere Beispiele, wobei neben den negativverzierungen 
auch die dazwischenliegenden Flächen mit einer weißen inkrustation 20 überdeckt waren (vgl. Übersicht 
Abb. 6A). darüber hinaus wurden bei einigen keramiken negativverzierungen nachträglich durch eine in-
krus tation rückgängig gemacht, die dem scherben in Farbe, aber nicht in Textur glich (Abb. 6B). ob es sich 
dabei tatsächlich um eine »korrekturmöglichkeit« für unerwünschte Verzierungen oder um eine Art von 
Verzierung selbst handelte, bleibt zu diskutieren, ebenso wie die Bedeutung einer tatsächlichen korrektur 
für das Verhalten innerhalb sozialer einheiten der lBk. eine korrektur könnte implizieren, dass der produ-
zent oder der empfänger des gefäßes nach dessen Herstellung nicht mit dessen erscheinungsbild zufrieden 
war und es daher umgearbeitet wurde. darüber hinaus könnte die korrektur aber auch für eine Weitergabe 
des gefäßes nach einer ersten nutzung sprechen, wobei der neue Besitzer die Umgestaltung wünschte. in 

abb. 5 schema zu unterschiedlichen 
 Herstellungstechniken von leisten auf 
 bandkeramischer keramik aus Friedberg 
B3a km 19. – (zeichnungen J. ritter).
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diesem Fall könnte die Verzierung für die zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen gruppierung 21  stehen. 
Auch die These, dass ein bestimmter dekor eine bestimmte nutzung eines gefäßes andeutet, wurde er-
wogen. Hier würde die Umgestaltung also eine Umnutzung des gefäßes implizieren. diese neuen Be-
obachtungen sind deshalb von so großer Bedeutung, weil sie auch alle Analysen zu stilentwicklung sowie 
Typochronologie und die statistischen Verfahren wie die Korrespondenzanalyse entscheidend beeinflussen 
könnten. Belegen diese erkenntnisse doch, dass das Aussehen der gefäße, wie sie zutage kamen und wie 
sie mit ihren Verzierungsmerkmalen Eingang in die den Analysen zugrunde liegenden Datensätze finden, 
zur zeit der lBk in einigen Fällen gänzlich anders war. in zukunft könnten neue, vergleichbare Funde zeigen, 
welche Auswirkungen dieses problem für die derzeit gängigen Analysemethoden tatsächlich hat und wie 
eine lösung gestaltet werden kann.

abb. 6 a schema zu unter-
schiedlichen inkrustationsarten  
in der lBk. – b schema zur 
 inkrustation als »korrektur-
möglichkeit«. – (zeichnungen  
J. ritter).
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chronologischE Einordnung und hausgEnErationEn 

An der Fundstelle Friedberg B3a km 19 haben sich zahlreiche strukturen ergeben, die – durch die ergebnisse 
der seriation und korrespondenzanalyse unterstützt – eine interpretation im rahmen von Hausgeneratio-
nen ermöglichten. Hierbei wurden die zentralen strukturen mit den stilphasen, die sich durch die inventare 
der Befunde fassen ließen, chronologisch geordnet. zusätzlich wurde eine parallelisierung mit den Haus-
generationen aus dem merzbachtal (stehli 1989, 54-61; lüning 2005, 71) vorgenommen. diese interpreta-
tion in Form der Tabelle 1 sowie einer graphik (phasenzuweisung in Abb. 1) stellt ein ergebnis eingehender 
Untersuchungen der Funde und Befunde aus Friedberg B3a km 19 dar (vgl. ausführlich: ritter 2013, 176 ff.). 
zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich in Friedberg B3a km 19 um eine Hausentwicklung mit sieben 
phasen à 25 Jahren über 175 bis zu 200 Jahren 22 handeln könnte, die sich mit den Hausgenerationen X-XVi 
im merzbachtal (mB) 23 parallelisieren lässt. im Vergleich mit den in Friedberg B3a km 19 festgestellten 
 stilphasen ist somit eine kontinuierliche entwicklung von der mittleren bis zum ende der jüngsten lBk zu 
postulieren. in Anlehnung an absolute daten zur lBk 24 ließe sich die Fundstelle in einen zeitraum um 5100-
4900 cal Bc 25 einordnen, doch diese absoluten Jahreszahlen wurden hier lediglich zur orientierung ein ge-
führt, da aus Friedberg selbst kein 14c-datum vorliegt. zudem wurde die chronologie in Friedberg B3a km 19 
relativ anhand von stilphasen erstellt, die sich nicht in absolute zeitdaten umrechnen und auch nur unter 
großer Vorsicht mit solchen parallelisieren lassen. in der keramischen stilentwicklung der Fundstelle sind 
keine Brüche erkennbar, was zudem für eine kontinuierliche Besiedlung des platzes spricht.

rEsüMEE 

durch die Ausgrabungen auf dem gelände der B3a am streckenkilometer 19 bei Friedberg lassen sich dort 
kontinuierliche siedlungsaktivitäten von der mitte bis zum ende der lBk fassen. keramik-typologisch konn-
ten über seriation und korrespondenzanalyse die meier-Arendt-phasen von einem frühen mA iii bis zu 
einem späten mA V nachgewiesen werden, wobei sich in der entwicklung keinerlei Brüche zeigen. das 
Vorhandensein der phase mA ii ist dagegen nicht gesichert und ein Übergang zum mittelneolithikum nicht 
fassbar. Über das Areal verteilt konnten fünf Hausgrundrisse (A-e) sicher der lBk zugewiesen werden und 

Dauer  
in Jahren

maßgebliche Struktur  
in Friedberg B3a km 19

Keramik-Stilphase  
in Friedberg

Hausgeneration  
in Friedberg

Hausgeneration  
MB

Zeit 
BC

  25 pfostenlöcher bei Bef. 018 Fl. 3 mA iii (früh) i X 5100

  50 pfostenlöcher bei Bef. 030 Fl. 4 mA iii (spät) ii Xi

  75 Haus e mA iV iii Xii

 100 Haus d / Bestattungen mA iV iV Xiii

 125 Haus c / Bestattungen / pfosten-
löcher bei Bef. 005 Fl. 3

mA V (früh) V XiV

 150 Haus A / grubenkomplex mA V (früh) Vi XV

 175 Haus B mA V (spät) Vii XVi

[200] [Bef. 033 Fl. 4 / Befunde 
 möglicher weiterer Häuser]

[mA V (spät)] [Viii] 4900

tab. 1 darstellung der Untersuchungsergebnisse aus Friedberg B3a km 19 im rahmen von Hausgenerationen.
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darüber hinaus existierten noch pfostenstellungen, die als mögliche bandkeramische Häuser zu diskutieren 
sind. dabei ließ sich eine potenzielle Abfolge von sieben phasen bzw. Hausgenerationen erstellen. Unter den 
sicher belegten Häusern befanden sich mindestens zwei langhäuser, doch die übrigen grundrisse waren 
nicht weit genug erhalten, um über den jeweiligen Haustyp Aussagen treffen zu können. zudem sind 
Hocker bestattungen dokumentiert, die vermutlich als ein Teil eines bandkeramischen gräberfeldes anzu-
sehen sind, das bei den grabungsaktivitäten angeschnitten wurde und für das ein zusammenhang mit den 
siedlungsstrukturen angenommen wird. insgesamt ordnet sich die Fundstelle Friedberg B3a km 19 somit in 
die bandkeramische siedlungslandschaft der südlichen Wetterau ein.

anmerkungen

 1) zu Abb. 1: Aufgrund der Ausmaße des grabungsareals kann 
hier nur der nördliche Teilbereich (etwa 35 % der Gesamtflä-
che) der Fundstelle Friedberg B3a km 19 wiedergegeben wer-
den. Um eine optimale Übersicht zu gewährleisten, wurde der 
plan für die graphik stark vereinfacht und stilisiert. die Haus-
grundrisse A-c aus der lBk wurden so weit dargestellt, wie sie 
sich in den Ausgrabungen verfolgen ließen. daher überlappen 
sie den mittelalterlichen straßenbefund in der graphik, ob-
wohl dieser jünger ist. 

 2) zur interpretation solcher »dreipfostenriegel« bzw. pfosten-
stellungen bei den Jochreihen vgl. Birkenhagen 2003, 69-74. 

 3) zur Bedeutung der orientierung bandkeramischer Häuser vgl. 
mattheußer 1991, 18-30. 

 4) zur Thematik der Hausphasen bzw. Hausgenerationen vgl. 
stehli 1989. 

 5) zu maßen und Bautypen der lBk vgl. Birkenhagen 2003, 82 ff. 

 6) diese Befunde liegen außerhalb des in Abb. 1 gezeigten Teil-
bereichs der Fundstelle. 

 7) zur interpretation solcher strukturen als zäune oder palisaden 
vgl. Birkenhagen 2003, 162. 

 8) zur möglichen interpretation solcher strukturen vgl. kauf-
mann 1990.

 9) zur problematik der Auswertung von gruben und gruben-
komplexen vgl. Birkenhagen 2003, 143. 156. 

10) diese Befunde liegen außerhalb des in Abb. 1 gezeigten Teil-
bereichs der Fundstelle.

11) die zoologischen elemente und die menschlichen Überreste 
aus Friedberg B3a km 19 wurden im rahmen der magister-
arbeit der Autorin lediglich einer inventarisierung und grund-
legenden Bestimmungen unterzogen.

12) zu bandkeramischen kämmen und deren Verwendung vgl. 
z. B. nieszery 1995, 192-199. 

13) Für alle seriationen und korrespondenzanalysen, die in diesem 
Beitrag erwähnt werden, wurde das programm korAn ver-
wendet. dem liegt ein von A. zimmermann erstelltes 
ForTrAn-programm zugrunde, das durch H.-ch. strien unter 
dem namen korAn weiterentwickelt wurde. die grundlagen 
werden bei A. zimmermann (1997, 9-13) ausgeführt. Auf eine 
detaillierte erläuterung der Verfahren wird mit Verweis auf den 
Beitrag in strien 2000, 41 ff. hier verzichtet.

14) die methoden und probleme multivariater statistik sollen hier 
nicht dezidiert besprochen und können an anderer stelle nach-
gelesen werden (Fletcher / lock 2005; kerig 2005; zimmer-
mann 1997; strien 2000). 

15) strien 2014.

16) die datensätze wurden freundlicherweise durch H.-ch. strien 
zur Verfügung gestellt. 

17) Für diese mitteilung sei H.-ch. strien gedankt. 

18) zur phaseneinteilung vgl. meier-Arendt 1966, 22-46. 

19) in diesem Beitrag soll nicht über die verschiedenen möglichkei-
ten der gefäßherstellung in der lBk gesprochen werden. dazu 
vgl. z. B. schreg 2007, 78.

20) Als grundstoff der inkrustation ist der Farbe nach kalk anzu-
nehmen. 

21) zur möglichen Bedeutung von Verzierungen der lBk für die 
zugehörigkeit zu bestimmten sozialen gruppierungen vgl. 
 strien 2005. 

22) zur dauer von bandkeramischen siedlungsphasen vgl. u. a. lü-
ning 2005, 71; stöckli 2005, 141. 

23) zu den Hausgenerationen im merzbachtal mB1, mB2, mB3 
vgl. lüning 2005, 71. 

24) die in diesem Beitrag verwandten Vergleichsdaten stammen 
aus lüning 2005, 71.

25) die Abweichungen bei der kalibration sind in lüning 2005, 71 
nicht angegeben. 
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Zusammenfassung / Abstract / Résumé 

Zu Chronologie und Herstellungstechniken der Bandkeramik  
anhand der Fundstelle Friedberg B3a km 19 (Wetteraukreis)
die bandkeramischen Bereiche der Fundstelle Friedberg B3a km 19 im Wetteraukreis, die im Jahr 2007 ausgegraben 
wurden, waren 2013 gegenstand einer magisterarbeit. im zentrum der Untersuchungen stand dabei das keramik-
inventar, das durch eine umfassende Auswertung eine interpretation der bandkeramischen stilphasen sowie die relativ-
chronologische einordnung des Fundortes und die erstellung einer Abfolge von Haugenerationen ermöglichte. die 
siedlungsprozesse, die sich in den fünf Hausgrundrissen sowie mehreren pfostenlöchergruppierungen manifestierten, 
scheinen ihren Anfang zu Beginn der frühen mittleren lBk zu haben und setzen sich bis zum ende der kulturgruppe 
fort. es konnten sieben phasen bzw. Hausgenerationen unterschieden werden. da im keramikinventar keine Brüche in 
der entwicklung zu erkennen sind, scheint es sich um eine kontinuierliche Besiedlung des platzes gehandelt zu haben, 
die dann am ende der lBk abbricht und keinerlei Übergänge zum mittelneolithikum aufweist.

On chronology and manufacturing techniques of the Linear Pottery culture  
by reference to Friedberg B3a km 19 (Wetteraukreis) 
in 2007 a site of the linear pottery culture has been excavated in »Friedberg B3a km 19« in the Wetterau and the asso-
ciated pottery allowed detailed interpretations concerning the stylistic development during the phases of the linear 
pottery culture, the relative chronological order of the place and even the chronology of the settlement processes. Using 
correspondence analysis it was possible to differentiate five houses and several postholegroups which underwent 
about seven phases beginning with the early Middle Linear Pottery culture and ending up with its very final stage. No 
transition to the middle neolithic cultures has been determined.

Au sujet de la chronologie et des techniques de fabrication de la céramique rubanée  
à Friedberg B3a km 19 (Wetteraukreis) 
le site archéologique de »Friedberg B3a km 19« mis au jour en 2007 contient un habitat de la céramique rubanée dont 
l‘étude a fait l‘objet d‘un mémoire de master. des études détaillées de la céramique ont permis de reconstituer le déve-
loppement stylistique, la datation relative du site et une interprétation des processus d’occupation. le site semble avoir 
persisté pendant le Rubané moyen jusqu’au fin de cette culture et avoir compris cinq bâtiments. On n’a trouvé aucune 
transition à Friedberg qui mène au néolithique moyen de cette région.

Schlüsselwörter / Keywords / Mots clés
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Hesse / linear pottery culture / stylistic development / manufacturing techniques / development of occupation
Hesse / céramique rubanée / développement stylistique / techniques de fabrication / développement de l’habitat
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