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einleitung1

die visualisierung von fund- oder fundstellendichten ist eine immer wiederkehrende auf-
gabe in der archäologie. das Problem besteht darin, für eine gegebene menge an undiffe-
renzierten Punkten in einer ebene (z. b. siedlungen einer Periode) eine zusammenfassende 
darstellung zu finden, die die verteilung der Punkte möglichst gut wiedergibt. dieser aufsatz 
beschäftigt sich mit solchen methoden zur Punktdichtevisualisierung. darüber hinaus geht es 
darum, aufgrund der dichteverteilung eine möglichst gute abgrenzung der Punktmenge zu 
finden. die methodik wird am beispiel von bandkeramischen siedlungen in nordrhein-West-
falen vorgestellt: Gesucht ist eine abgrenzung der Kernsiedlungsgebiete. entsprechende Kar-
ten finden sich in mehreren Publikationen (z. b. lüning / stehli 1989, 79; Probst 1991, 249; 
Renfrew / bahn 1996, 46). Während bei lüning und stehli das verbreitungsgebiet der band-
keramischen Kultur ganz deutschland südlich von düsseldorf einschließt, zeichnet Probst ein 
kleinräumiger gegliedertes siedlungsgebiet, das sich im Rheinland und nördlichen Rheinland-
Pfalz an den flüssen Rhein, Ruhr, lahn und mosel orientiert und sich nur im lössgebiet 
westlich von Köln von den großen flüssen löst und deutlich nach belgien hineinreicht. das 
von Renfrew und bahn vorgestellte siedlungsgebiet umfasst ebenfalls das lössgebiet west-
lich von Köln sowie die flusstäler von lahn und mosel, die Rheinschiene jedoch nur punkt-
uell, und die umgebung der Ruhr fehlt. anhand des vergleichs dieser drei verbreitungskarten 
wird deutlich, dass verschiedene autoren aus den vorhandenen fundstellendaten sehr unter-
schiedliche ergebnisse ableiten. deshalb erscheint es sinnvoll, nach einer nachvollziehbaren 
und plausiblen methode zu suchen, um von fundpunkten auf siedlungsflächen zu schließen. 
allgemeiner gesprochen wird nach Rechenverfahren gesucht, die aus Punkten solche flächen 
herstellen, innerhalb derer die Punktdichte ungefähr gleich ist, also immer etwa gleich viele 
Punkte pro flächeneinheit vorliegen.

das archäologische Zentrum für umwelt- und kulturgeschichtliche Geoinformation 
nordrhein-Westfalen (aZG) der universität zu Köln hat ein verfahren entwickelt, um aus 
fundpunkten auf siedlungsflächen zu schließen (Zimmermann / Wendt 2003; Zimmermann 
u. a. 2005). eine alternative methode, die auf der Kerndichteschätzung beruht, wurde von der 
autorin dieses aufsatzes vorgestellt (herzog 2007a; dies. 2007b), wobei die bewertung der 
methode aufgrund von simulierten datensätzen erfolgte. der vorliegende beitrag führt die 
diskussion um die beste methode zur abgrenzung von fundpunkten weiter, und zwar an-
hand eines konkreten archäologischen beispiels, wobei die möglichkeiten und Grenzen der 
Kerndichteschätzung im Zentrum stehen.



visualisierung von fund- oder fundstellendichten 

Der Beispieldatensatz

der beispieldatensatz besteht aus den fundpunkten der linearbandkeramischen siedlungsstel-
len in nordrhein-Westfalen, wie sie bereits bei Zimmermann u. a. (2005, abb. 10) publiziert 
wurden, kombiniert mit aktuelleren daten aus der datenbank des lvR-amtes für boden-
denkmalpflege im Rheinland. beobachtungen von bandkeramischen fundpunkten, die näher 

abb. 1. linearbandkeramische fundstellen in nordrhein-Westfalen. die farben der Punkte geben an, 
wie nah der betreffende Punkt an seinem nächsten nachbarpunkt liegt. der große graue Rahmen grenzt 
den ausschnitt für Abbildung 3 ab, der kleine für Abbildung 4 (i. herzog auf der basis der orohydro-
grafischen Karte des landesvermessungsamtes nordrhein-Westfalen mit bandkeramischen fundpunk-
ten der bonner bodendenkmalpflege und des instituts für ur- und frühgeschichte der universität zu 

Köln).
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als 50 m beisammen lagen, wurden zusammengefasst. so ergaben sich 610 fundpunkte. Prob-
lematisch ist, dass diese fundstellen vermutlich keine repräsentative stichprobe der bandkera-
mischen siedlungen im untersuchungsgebiet darstellen, weil nicht alle Gebiete gleich intensiv 
untersucht wurden und die auffindungsbedingungen regional variieren. doch selbst wenn die 
stichprobe nur in teilgebieten repräsentativ ist, sollte sich abzeichnen, ob die daten mit dem 
modell eines abgegrenzten Gebietes überhaupt übereinstimmen. denkbar wäre ja auch, dass 
die besiedlung sich um einen oder mehrere Zentralorte konzentriert und die siedlungsdichte 
sukzessive mit der entfernung vom Zentralort abnimmt. ein solches besiedlungsmuster lässt 
sich beispielsweise für die hallstattsiedlungen im maindreieck nachweisen (herzog 2009). 
bei einer an einem Zentralort orientierten verteilung der fundpunkte ist eine abgrenzung 
der siedlungsareale schwierig, und ein Rückschluss von gut untersuchten Gebieten auf andere, 
weniger gut untersuchte bereiche wird ein komplexes unterfangen.

um die verteilung der bandkeramischen fundpunkte zu untersuchen, wurde für jeden 
siedlungspunkt der abstand zum nächsten nachbarn berechnet und dieser Wert in einer the-
matischen Karte dargestellt (Abb. 1). mit dieser einfachen methode sieht man sehr deutlich, 
dass es bereiche unterschiedlicher Punktdichten im untersuchungsgebiet gibt, doch ein aus-
dünnen der besiedlung zum Rand hin ist nicht nachweisbar, trotz vereinzelter Punkte mit 
größerem abstand am Rand der Punktwolke (vgl. nearest neighbour analysis, z. b. conol-
ly / lake 2006, 164 – 166). alternativ könnte man hier ein anderes, etwas aufwendigeres ver-
fahren zur untersuchung der fundstellenverteilung wählen (siehe herzog 2009): dabei wird 
das histogramm der triangulationslinien-längen erstellt und diese verteilung mit mehreren 
simulationsergebnissen für unterschiedliche besiedlungsmuster verglichen.

Bewertungskriterien für Rechenverfahren zur Punktdichteschätzung

Rechenmethoden zur visualisierung von Punktdichten haben eine lange tradition in der 
archäologie. eine Übersicht über verschiedene verfahren zu diesem Zweck findet sich bei 
 herzog (2007a; dies. 2007b). darüber hinaus entwickeln archäologen weitere neue varianten 
der bisher bekannten methoden zur dichteberechnung (z. b. drennan u. a. 2006; Gauthier 
2008). Zwei verfahren zur visualisierung von funddichten werden im folgenden kurz dar-
gestellt, um anhand dieser beispiele bewertungskriterien für solche methoden zu entwickeln: 
estelle Gauthier verwendet dana tomlins „map algebra“, um Punktdichten zu visualisieren 
(Gauthier 2008). dazu wird ein Gitter über die fundpunkte gelegt, für jedes Gitterquadrat 
werden die Punktanzahlen ermittelt und danach gewichtete mittelwerte dieser Punktanzah-
len aufgrund der Werte in den nachbarquadraten errechnet. da immer nur ein quadratischer 
bereich um eine Gitterzelle herum betrachtet wird, erscheinen die dichtezentren annähernd 
quadratisch; bei einer anderen orientierung des verwendeten Koordinatensystems werden 
somit deutlich andere ergebnisse erzielt. das erste beurteilungskriterium ist daher, dass das 
ergebnis des dichteschätzverfahrens unabhängig von der lage der Koordinatenachsen sein 
sollte. Weiter hängt das bei Gauthier angewendete verfahren von der Größe der Gitterqua-
drate sowie von der Gewichtung der nachbarzellen ab. hierbei sind sehr viele Parameter zu 
wählen, mit denen man das ergebnis steuern kann. vorgaben, wie diese Parameter zu wäh-
len sind, fehlen in der Publikation dieses verfahrens (und in den meisten anderen texten, die 
dichteschätzmethoden vorstellen), sodass bei solchen verfahren häufig sehr viele dichtebilder 
erzeugt werden, von denen dann eines auszuwählen ist; hierbei werden die auswahlkriterien 
selten beschrieben.

deshalb ist ein weiteres bewertungskriterium, dass das dichteschätzverfahren mit mög-
lichst wenigen einstellparametern auskommen sollte. drennan u. a. (2006) rechnen auch mit 
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gezählten Punkten in einem Gitter; das Gitter ist jedoch so feinmaschig, dass die nachteile 
einer solchen herangehensweise nicht stark ins Gewicht fallen. die dichte wird aufgrund 
der Punktanzahlen im Zählgitter nach folgender methode geschätzt (drennan u. a. 2006, 
140 – 141): die Punkthäufigkeiten werden interpoliert; solche interpolationsverfahren kom-
men normalerweise zur anwendung, wenn mit hilfe der höhen einzelner bekannter Punkte 
die nicht genau gemessenen höhenwerte anderer Punkte geschätzt werden sollen (siehe z. b. 
conolly / lake 2006, 94 – 100). bei der „inverse distance“-interpolation werden alle umlie-
genden bekannten höhenpunkte innerhalb eines suchradius für den schätzwert berücksich-
tigt und dabei abhängig vom abstand gewichtet: je geringer der abstand vom schätzpunkt, 
desto höher das Gewicht. drennan und seine Koautoren wenden dieses interpolationsver-
fahren auf die Punktanzahlen in den Quadratgittern an und wählen den suchradius so groß, 
dass bei der berechnung eines dichtewerts an einem Punkt die Werte von allen Gitterquadra-
ten des gesamten untersuchungsgebietes berücksichtigt werden. betrachtet werden „inverse 
distance“-exponenten zwischen 4 und 0,001, wobei die Glättung der so berechneten virtuel-
len oberfläche bei dem kleinsten exponenten am größten ist. die autoren gehen davon aus, 
dass mit zunehmender Glättung größere organisationseinheiten (also höhere skalenniveaus) 
sichtbar werden (drennan u. a. 2006, 139). der nachteil dieser methode ist neben der ab-
hängigkeit von der orientierung und Größe der Gitterquadrate die tatsache, dass sich das 
ergebnis im Westen des untersuchungsgebietes ändert, wenn das Gebiet im osten erweitert 
wird. ein weiteres bewertungskriterium für verfahren zur dichteschätzung ist demnach, dass 
der dichteschätzwert an einem Punkt nicht durch sehr weit entfernt liegende Punkte beein-
flusst werden sollte.

Zwei Verfahren, die die Bewertungskriterien erfüllen

Zwei verfahren sind bekannt, welche die drei bisher diskutierten Qualitätskriterien (unabhän-
gigkeit von der lage der Koordinatenachsen, wenige steuerungsparameter, lokale Wirksam-
keit) erfüllen: dies ist zum einen die am aZG entwickelte methode, die hier mit der abkürzung 
lec (largest empty circle / größter leerer Kreis) bezeichnet wird ( Zimmermann / Wendt 
2003; Zimmermann u. a. 2005), zum anderen die von baxter und beardah (baxter u. a. 1997) 
in die archäologie eingeführte dichteschätzung Kde (Kernel density estimation / Kern-
dichteschätzung). Während Kde in den einschlägigen internationalen lehrbüchern (z. b. 
 Wheatley / Gillings 2002, 186 – 187; conolly / lake 2006, 175 – 177; lloyd 2007, 183 – 186) 
als standardverfahren dargestellt wird, wird in deutschland die anwendung des lec-an-
satzes bevorzugt (z. b. saile 2003, 261; eichfeld 2005, 54; meurers-balke / Kalis 2006; 
mischka 2007, 230; Posluschny 2007).

dies hat die autorin des vorliegenden aufsatzes dazu bewogen, diese beiden metho-
den zu vergleichen, und zwar auf der Grundlage von fünf recht unterschiedlichen simulierten 
datensätzen (herzog 2007a). der vorteil von simulierten datensätzen ist, dass die dichte-
verteilung durch die simulationsparameter genau festgelegt wird und dass diese ideale dichte-
verteilung den errechneten ergebnissen verschiedener verfahren nicht nur optisch gegenüber-
gestellt werden kann, sondern dass man durch die ermittlung der Korrelation von idealer und 
errechneter dichteverteilung auch ein maß für die Güte der durch das getestete verfahren er-
reichten annäherung an das optimale ergebnis erhält. bei beiden verfahren (Kde und lec) 
hängen die ergebnisse von der Wahl der Parameter ab, bei Kde ist der einzige Parameter 
die bandbreite (s. u.), bei lec sind es mehrere Parameter, welche die interpolationsmetho-
de (ordinary Kriging: Wheatley / Gillings 2002, 195 – 199; fortin / dale 2005, 165 – 170; 
conolly / lake 2006, 97 – 100) steuern. die auswertung der dichteschätzungen für die fünf 
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simulierten datensätze zeigte deutlich, dass Kde bei Wahl einer geeigneten bandbreite eine 
deutlich bessere anpassung der so geschätzten Punktdichten an das ideale ergebnis liefert als 
die lec-methode, wobei nur wenige versuche mit unterschiedlichen interpolationsparame-
tern durchgeführt wurden; meist kamen die von der software vorgeschlagenen standardwerte 
zur anwendung.

die dichteschätzung ist jedoch nur der erste schritt zur abgrenzung der siedlungsgebie-
te. in einem zweiten schritt werden isolinien berechnet, von denen diejenige ausgewählt wird, 
die das siedlungsgebiet optimal eingrenzt. aber auch hier werden im folgenden verschiedene 
ansätze diskutiert.

Kerndichteschätzung (KDE)

Kerndichteschätzung kann man am besten mit einem bild erklären: man schütte auf jeden 
Punkt in der ebene einen gleich großen sandhaufen (Kernel), dann ist die Punktdichte dort 
groß, wo viel sand ist. sind die sandhaufen gleichmäßig verteilt und überlappen sie sich, so 
entsteht eine annähernd glatte sandoberfläche. das ergebnis von Kde hängt vor allem von 
der Größe, weniger von der form des sandhaufens ab. die Größe des sandhaufens wird durch 
den Parameter bandbreite bestimmt: in der Regel ist die bandbreite proportional zum durch-
messer des sandhaufens; eine ausnahme bilden nur solche sandhaufenformen, bei denen noch 
sehr weit vom Zentrum entfernt einzelne sandkörnchen auftreten können wie z. b. bei der 
zweidimensionalen normalverteilung.

Ansätze zur Ermittlung der KDE-Bandbreite

in einer untersuchung mit fünf simulierten daten erwiesen sich die aus der fachliteratur be-
kannten faustregeln zur einstellung der bandbreite als wenig brauchbar (herzog 2007a). 
Wie oben erwähnt, besteht für simulierte daten die möglichkeit, das ideale ergebnis einer 
dichteschätzung zu erzeugen, da ja die dichteverteilung durch die simulationsparameter vor-
gegeben ist. für elf simulierte datensätze wurde die optimale bandbreite ermittelt, indem für 
verschiedene bandbreiten die Korrelation der dichteschätzung mit der idealen dichtevertei-
lung berechnet wurde. die bandbreite, welche die höchste Korrelation erzielt, wird als opti-
mal angesehen.

die optimale bandbreite wurde nun mit anderen Kennzahlen verglichen, die sich aus dem 
datensatz direkt, ohne Kenntnis der simulationsparameter, errechnen lassen. als Kennzahlen 
wurden der median der abstände zum jeweils nächsten nachbarn sowie der median und der 
modalwert der lec-Radiuswerte gewählt (definitionen von median bzw. modalwert findet 
man in jedem einführenden statistiklehrbuch, aber auch in Wheatley / Gillings 2002, 103). 
der modalwert wurde aus histogrammen abgelesen, wobei in nicht so eindeutigen fällen 
mehrere histogramme mit unterschiedlichen Klassenbreiten zum vergleich erstellt wurden. 
um histogramme und die damit verbundenen bekannten Probleme zu vermeiden, kann man 
eindimensionale dichteschätzungen durchführen (wobei sich hier wieder die frage nach der 
bandbreite stellt) oder die verteilungsfunktion betrachten. für die elf simulierten datensätze 
ergibt sich eine Korrelation zwischen Kennzahl und bandbreite von mehr als 0,9, wobei der 
modalwert der lec-Radiuswerte mit 0,92 am schlechtesten und der median der lec-Radi-
uswerte mit 0,94 am besten abschneidet (Abb. 2).

eine Korrelationsrechnung könnte jedoch zu verzerrten ergebnissen führen, denn die 
Korrelationsgerade verläuft nicht notwendigerweise durch den nullpunkt. der Zusammen-
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abb. 2. der Zusammenhang zwischen (a) dem median der nächsten nachbarn bzw. (b) dem median 
der lec-Radien und der experimentell ermittelten optimalen bandbreite für elf simulierte datensätze, 

mit Regressionsgeraden durch den nullpunkt (i. herzog).

visualisierung von fund- oder fundstellendichten

hang zwischen Kennzahl und bandbreite darf sich nicht verändern, wenn man die maßeinheit 
wechselt, etwa von meter auf Kilometer. durch geeignete Wahl der maßeinheit kann für jedes 
der elf beispiele erreicht werden, dass bandbreite und Kennzahl der null beliebig nahe kom-
men, und daher muss die Korrelationsgerade in diesem fall durch den nullpunkt verlaufen. 
als Qualitätsmaß für die annäherung der mit einem geeigneten faktor multiplizierten Kenn-
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zahl an die bandbreite dient der chi²-abstand (conolly / lake 2006, 123 – 127): Je kleiner 
dieser Wert, desto besser die schätzung durch die Kennzahl. nach diesem Kriterium liefert der 
lec-modalwert das beste ergebnis mit einem chi²-abstand von 0,08, gefolgt von dem lec-
median (abstand 0,14) und dem median der entfernungen zum nächsten nachbarn (abstand 
0,19). Wenn man die berechnung der chi²-abstände jedoch auf die sieben simulierten daten-
sätze beschränkt, deren zugrunde liegende modellvorstellung mit der für die bandkeramik-
daten am besten übereinstimmt, dann ändert sich die Rangfolge. am besten schneidet die 
distanz zum nächsten nachbarn ab, danach folgt der lec-median, und der lec-modalwert 
liefert mit deutlichem abstand das schlechteste ergebnis. insgesamt ist die menge der unter-
suchten datensätze zu klein, und die unterschiede in der Korrelation und der chi²-abstände 
sind zu gering, als dass man daraus schließen könnte, welche Kennzahl zu bevorzugen ist.

die steigung der Korrelationsgeraden gibt an, mit welchem faktor die Kennzahl zu mul-
tiplizieren ist, um die optimale bandbreite zu schätzen. der faktor beträgt beim median der 
abstände zum jeweils nächsten nachbarn 6,1 und beim median der lec-Radien 3,9. Wenn 
man jedoch berücksichtigt, dass die Regressionsgerade durch den nullpunkt verlaufen soll, so 
werden geringere steigungswerte berechnet: 5,5 für den median der abstände zum nächsten 
nachbarn sowie 3,6 für den median der lec-Radien. die steigungsberechnung wurde unter 
auslassung von je einem datensatz (Jackknifing) wiederholt, um die stabilität der ergebnisse 
abzuschätzen. dann bewegten sich die steigungswerte für die lec-Radien zwischen 3,50 und 
3,67, der steigungswert für den median der abstände zum jeweils nächsten nachbarn liegt im 
intervall von 5,33 bis 5,70.

für den weiter oben vorgestellten beispieldatensatz der bandkeramischen fundstellen 
beträgt der median der abstände zum jeweils nächsten nachbarn 320 m, woraus sich eine 
bandbreite von etwa 1760 m (= 320 × 5,5) schätzen lässt. der median der lec-Radien hat den 
Wert 1226 m, nach dem oben Gesagten lässt sich daraus eine empfehlung für eine bandbreite 
von 4414 m (= 1226 × 3,6) ablesen. dies ist ein indiz dafür, dass die verteilung der bekannten 
bandkeramischen fundpunkte komplexer ist als die der simulierten daten. damit wird die 
Wahl der passenden bandbreite schwierig. härdle u. a. (2004) empfehlen, die bandbreite auf-

abb. 3. Kerndichteschätzung der fundstellendichte für den datensatz aus Abbildung 1  
innerhalb des großen grauen Rahmens mit einer bandbreite von (a) 5 km und (b) 7 km (i. herzog).
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grund des optischen eindrucks des dichteschätzungsergebnisses zu wählen. tatsächlich ist das 
bild für eine bandbreite von 5 km immer noch recht unruhig. eine Wahl von 7 km scheint dem 
datensatz besser angepasst zu sein (Abb. 3). diese argumentation geht von der modellvorstel-
lung aus, dass es siedlungsareale mit ungefähr gleicher siedlungsdichte gibt, die sich von den 
weitgehend siedlungsleeren Gebieten abgrenzen lassen. außerdem wird angenommen, dass 
die besiedelten Gebiete eher große zusammenhängende bereiche bilden als kleine siedlungs-
schwerpunkte und dass die Grenze zwischen unbesiedelten und besiedelten bereichen eher in 
langen bögen verläuft als in einer ausgeprägten Zickzacklinie. durch die erhöhung der band-
breite von 5 auf 7 km werden eher große zusammenhängende bereiche mit einem einfacheren 
Grenzverlauf erkennbar.

abb. 4. südöstlicher ausschnitt (kleiner grauer Rahmen) aus Abbil-
dung 1. (a) Kde-ergebnisse mit einer bandbreite von 5 km, wobei in (b) 
der Kostenaufwand für fußgänger zur bewältigung unterschiedlicher 

hangneigungen berücksichtigt wurde (i. herzog).
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vielleicht wäre für diesen datensatz eine lokal angepasste bandbreite die am besten ge-
eignete lösung (lloyd 2007, 184 – 185): dabei werden areale mit hoher Punktdichte weniger 
geglättet als solche mit nur wenigen Punkten. lloyd schlägt vor, zunächst die Punktdichte mit 
der standardbandbreite zu berechnen und dann die lokale bandbreite aufgrund dieser dichte-
schätzung zu wählen.

Komplexere Kernel-Funktionen

in der bisherigen darstellung wurde angenommen, dass der sandhaufen (Kernel) rotations-
symmetrisch ist, sodass seine Größe durch einen Parameter, nämlich die bandbreite, eindeutig 
bestimmt wird. denkbar wären jedoch auch sandhaufen mit elliptischen statt kreisförmigen 
Grundrissen. in der archäologischen anwendung sind z. b. bei siedlungen in einem flusstal 
die siedlungsräume durch den fluss einerseits und die höhenzüge andererseits begrenzt, so 
dass man die einflusszone einer siedlung eher oval am flusstal entlang als kreisförmig model-
lieren würde. in der statistischen fachliteratur werden meist solche allgemeineren sandhaufen 
betrachtet, deren form durch orientierung und länge der hauptachse sowie der länge der 
nebenachse der ellipse festgelegt wird. damit geht jedoch ein wesentlicher vorteil der Kern-
dichteschätzung verloren, denn nun ist das ergebnis nicht mehr durch nur einen Parameter 
steuerbar.

Wenn schon eine nichtrotationssymmetrische Kernelform gewählt wird, dann sollte sich 
dieser Kernel dem jeweiligen Gelände anpassen, sodass z. b. die hangneigung und die fluss-
läufe berücksichtigt werden. in diesem modell wird der sandhaufen als einflussbereich einer 
fundstelle gedeutet. in unmittelbarer umgebung einer fundstelle ist der einfluss groß und 
lässt mit zunehmender entfernung nach. dies kann man mit hilfe von Kostenoberflächen 
(siehe dazu z. b. Wheatley / Gillings 2002, 159 – 162; conolly / lake 2006, 215 – 225) re-
alistischer modellieren als mit dem traditionell (der einfachheit halber) untersuchten, kreis-
förmigen einflussbereich. Abbildung 4 zeigt ein beispiel für eine solche modellierung, die 
allein auf der hangneigung beruht. Problematisch ist, dass hier das moderne Geländerelief den 
berechnungen zugrunde liegt, das in den letzten Jahrhunderten und gerade auch in moderner 
Zeit erhebliche veränderungen erfahren hat.

eine Geländerekonstruktion ist aufwändig und musste deshalb für diesen aufsatz entfal-
len. die fokussierung auf den südöstlichen bereich des arbeitsgebiets erfolgte, um die tage-
baubereiche auszuschließen, in denen die alte Geländeoberfläche tiefgreifend zerstört wurde. 
das Kde-ergebnis für eine bandbreite von 5 km in Abbildung 4a ignoriert das Geländerelief, 
während in Abbildung 4b der einflussbereich um eine siedlung die Punkte umschließt, die 
ein fußgänger mit dem energieaufwand für eine flachstrecke von 5 km erreichen kann. dabei 
verringert sich der einfluss vom Zentrum der siedlung bis zum Rand des einflussbereichs 
sukzessive. ein vergleich der beiden ergebnisse zeigt unterschiede im detail, so z. b. eine 
bessere anbindung des nordwestlichen Zipfels der größten siedlungskonzentration in diesem 
ausschnitt. insgesamt ist jedoch für das Rheinland auf Grundlage des heutigen Geländereliefs 
und bei modellierung des Kostenaufwands für fußgänger – aber nicht für fahrzeuge – nur 
ein geringer unterschied im ergebnis zwischen der das Relief berücksichtigenden und der 
standard-Kde-methode zu erwarten. doch in einem stärker durch das Relief geprägten Ge-
biet, wie etwa den alpen, liefert nur eine kostenangepasste dichteschätzung zuverlässige er-
gebnisse. eine genauere beschreibung des geländeabhängigen Kde-verfahrens erfolgt in einer 
separaten Publikation.
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KDE- und LEC-Dichteschätzung im Vergleich

das am aZG entwickelte lec-verfahren kann nicht in einfacher Weise mit den im institut 
für ur- und frühgeschichte der universität zu Köln verwendeten geografischen informati-
onssystemen (idRisi, mapinfo / vertical mapper) erzeugt werden. auch das Kde-verfahren 
wird nicht direkt von dieser software-ausstattung unterstützt, die von vertical mapper 3.1 
angebotene „Kernel smoothing“-funktion liefert keine Kde-ergebnisse. andere software-
pakete (z. b. R, siehe baddeley 2008; arcGis spatial analyst) bieten Kde an, waren aber zu 
beginn der hier vorgestellten untersuchungen der autorin nicht verfügbar. deshalb wurde ein 
Programm geschrieben, das Kde- und lec-ergebnisse direkt herstellt (herzog 2007a; dies. 
2007b), wobei die option für lokal angepasste bandbreiten bisher nicht enthalten ist.

folgende vorteile können für Kde aufgeführt werden: bei simulierten daten ergab sich 
eine deutlich bessere anpassung der so geschätzten dichteverteilung an das ideale ergebnis 
als mit dem oben beschriebenen lec-verfahren. ursache für das schlechtere abschneiden 
der lec-methode ist unter anderem, dass manchmal Gebiete mit hoher Punktdichte in einer 
Richtung durch einen bereich ohne Punkte erweitert werden (vgl. z. b. Zimmermann u. a. 
2005, abb. 12, wo die aus der lage römischer fundstellen abgeleitete fläche mehr als die hälf-
te der rechtsrheinischen Gemeinde Königswinter abdeckt, obwohl in dieser Gemeinde keine 
römischen fundpunkte verzeichnet sind). Wenn die fundstellen auf unterschiedlichen skalen-
niveaus jeweils andere verteilungsmuster aufweisen, so besteht die möglichkeit, ähnlich wie 
bei dem von drennan u. a. (2006) beschriebenen verfahren, durch die Wahl einer entspre-
chenden bandbreite die verteilung innerhalb eines skalenniveaus herauszuarbeiten. außer-
dem kann Kde in einfacher Weise erweitert und an die datenlage angepasst werden: neben 
der oben vorgestellten anpassung der sandhaufenform an das Gelände können auch fund-
punkte unterschiedlicher Größenordnungen berücksichtigt werden, z. b. siedlungen mit un-
terschiedlichen häuseranzahlen, indem sandhaufen entsprechender Größe modelliert werden.

Die Wahl der optimalen Isolinie

bei der vom aZG vorgeschlagenen methode wird nach der dichteschätzung die „optimale 
isolinie“ ausgewählt, um die siedlungsgebiete abzugrenzen. Zur auswahl der isolinie wird 
das Kriterium „flächenzuwachs“ verwendet. Wie von herzog (2007a) beschrieben, hat dieses 
Kriterium den nachteil, dass auch bei zufällig verteilten siedlungspunkten eine Grenze gefun-
den wird, die 70 – 85 % der Punkte einschließt. deshalb wurde nach alternativen möglichkeiten 
zur identifikation der Grenzlinie gesucht. Zu erwarten ist, dass es an einer Grenzlinie eine 
deutliche änderung in der mittleren Zahl der Punkte pro flächeneinheit gibt. es liegt daher 
nahe, diese Kennzahl pro streifen zwischen zwei aufeinander folgenden isolinien zu berech-
nen und nach Werten zu suchen, bei denen sich die Kennzahl sprunghaft ändert. mit solchen 
homogenitätsuntersuchungen konnten in einzelfällen gute ergebnisse erzielt werden. Pro-
blematisch wird es jedoch, wenn in einem streifen zwischen zwei isolinien nur wenige oder 
gar keine Punkte zu finden sind, weil durch die kleine anzahl kein statistisch zuverlässiges 
ergebnis zu erzielen ist. um die daten auf homogenität zu testen, wurden 53 isolinien für 
das Kde-ergebnis mit bandbreite 7 km erstellt (Abb. 6). Abbildung 5a zeigt für jeden streifen 
zwischen zwei benachbarten isolinien die eingeschlossene fläche pro Punkt (y-achse), wobei 
die isolinienstreifen nach abnehmender dichte sortiert sind. die x-achse gibt die anzahl der 
insgesamt von der isolinie eingeschlossenen Punkte wieder. man kann von diesem diagramm 
ablesen, wie mit zunehmender Punktanzahl und abnehmender dichte die fläche pro Punkt 
ansteigt. der letzte Übergang von 47 km² pro Punkt auf eine fläche von 1617 km² pro Punkt 
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wurde in dieser Grafik weggelassen, weil sonst die kleineren veränderungen nicht mehr sicht-
bar wären. diese Übergangslinie ist ein Kandidat für die äußere Grenze des siedlungsgebietes, 
sie umschließt 598 der 610 Punkte auf einer Gesamtfläche von 3181 km² (Abb. 6 grüne isoli-
nie). Zu beachten ist aber auch die linie, die 521 Punkte und eine fläche von 1514 km² umfasst, 
weil danach ein einbruch im homogenitätsdiagramm zu verzeichnen ist, gefolgt durch einen 
steilen anstieg (Abb. 6 blaue isolinie).

eine weitere alternative, die es häufig erlaubt, Zonen unterschiedlicher Punktdichten zu 
identifizieren, ist die analyse der verteilung der dichtewerte an den fundpunkten (herzog 
2009). dazu werden histogramme der dichte an den Punkten untersucht, lokale minima ent-

abb. 5. Grafiken zur identifikation der optimalen isolinie. (a) Kurve, die die anzahl der von einer iso-
linie eingeschlossenen Punkte mit der fläche pro Punkt vergleicht. (b) histogramm der dichteverteilung 

an den Punkten (i. herzog).

abb. 6. isolinien der Kerndichteschätzung von Abbildung 3b. (a) 53 isolinien gleicher abstände, aus 
darstellungsgründen wird innerhalb der blauen isolinie nur jede dritte isolinie gezeigt, ausgewählte 
 linien sind farbig markiert. (b) die ausgewählten, durch isolinien abgegrenzten Gebiete mit Punkt-

verteilung (i. herzog).
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sprechen den Werten für Grenzlinien zwischen Gebieten unterschiedlicher dichte. bei simu-
lierten daten konnten mit dieser methode gute ergebnisse erzielt werden. Abbildung 5b zeigt 
das histogramm der dichteverteilung für den beispieldatensatz. es gibt ein lokales minimum 
bei dem Wert 6, das sich auch bei allen probeweise durchgeführten veränderungen der Klas-
senbreite zeigte. diesem Wert entspricht die bereits nach dem homogenitätskriterium iden-
tifizierte isolinie, die 521 Punkte umschließt. ein weiteres lokales minimum ist nicht genau 
lokalisierbar im bereich zwischen 38 und 43, wobei die isolinie mit dem Wert 38 das Gebiet 
größter Punktdichte umschließt (Abb. 6 schwarze isolinie).

Wie deutlich erkennbar ist die Grenzlinie?

da in der archäologischen forschung Rechenmethoden zur identifikation von Grenzen recht 
selten angewendet werden, aber in der ökologie verfahren hierfür entwickelt wurden und 
regelmäßig zum einsatz kommen (Jacquez u. a. 2000; fortin / dale 2005, 184 – 211), liegt die 
idee nahe zu prüfen, ob die in der ökologie verwendeten ansätze auch bei archäologischen 
daten eingesetzt werden können. eine standardmethode ist Wombling (Womble 1951). da-
bei wird nach orten gesucht, an denen sich die daten besonders stark ändern, also der unter-
schied zwischen den eigenschaften zweier nahe beieinander liegender Punkte besonders hoch 

abb. 7. die steigungsverteilung in der Kde-dichtekarte (steigungswerte 
von grau über gelb nach rot zunehmend) im vergleich mit den vorher in Ab-
bildung 6 besonders herausgestellten, jetzt gepunktet dargestellten isolinien.
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abb. 8. ablaufplan der empfohlenen vorgehensweise zur identifikation der Grenzlinie (i. herzog).
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ist. Womble berücksichtigt mehrere eigenschaften der von ihm betrachteten Punkte, doch die 
methode funktioniert natürlich auch, wenn nur ein messwert an jedem Punkt vorliegt. in der 
hier vorgestellten anwendung von Wombling sind dies die ergebnisse der dichteschätzung, 
die man sich als eine Geländeoberfläche vorstellen kann. auf dieser oberfläche finden sich 
anhöhen dort, wo viele Punkte nahe beieinander liegen (auch das Kriging von lec-Werten 
erzeugt ein solches „Geländemodell“ der dichteverteilung). die hangneigung ist ein maß 
dafür, wie stark sich die höhenlagen zweier benachbarter Punkte auf der Geländeoberfläche 
unterscheiden; d. h. eine steile hangneigung im Kde-Geländemodell bedeutet, dass hier ein 
Kandidat für einen Grenzpunkt vorliegt.

das Praktische an dieser vorgehensweise ist, dass geografische informationssysteme in 
der Regel über die möglichkeit verfügen, solche hangneigungsberechnungen durchzuführen. 
außerdem kann man diese methode verwenden um zu prüfen, ob sich überhaupt zusammen-
hängende Grenzlinien ergeben. bei ökologischen fragestellungen wird meist die faustregel 
verwendet, dass ein Punkt dann als Grenzpunkt angesehen wird, wenn der steigungswert in 
den oberen 5 – 10 % des Wertebereichs liegt. dies ist kritisiert worden, weil dieser schwellen-
wert willkürlich gesetzt ist (Jacquez u. a. 2000) und so auch bei zufällig verteilten Punkten 
Grenzen gefunden werden. bei simulierten daten konnte zumindest für das Kde-Gelände-
modell sehr leicht durch präzise beobachtung ein schwellenwert festgelegt werden. bei da-
tensätzen mit deutlichen änderungen in der Punktdichte (z. b. Grenzen zwischen Gebieten 
mit einfacher und vierfacher Punktdichte pro flächeneinheit) ergaben sich gute Übereinstim-
mungen zwischen den tatsächlichen und den so ermittelten Grenzen. schwieriger wird die 
situation, wenn es eine Zone mit doppelter Punktdichte zu identifizieren gilt. dann kann nur 
ein teil der Grenze zwischen den Zonen durch die eben beschriebene methode rekonstruiert 
werden, hinzu kommen falsche Grenzverläufe an zufälligen Punkthäufungen.

mit diesem vom „Wombling“ abgeleiteten verfahren können zwei Ziele erreicht werden: 
Zum einen dient es der Überprüfung, ob überhaupt ein klarer Grenzverlauf erkennbar ist, 
d. h. ob die auswahl einer optimalen isolinie sinnvoll ist. Wenn sich eine annähernd zusam-
menhängende Grenze ergibt, kann die isolinie der dichteschätzung als Grenzlinie ausgewählt 
werden, die diesen Grenzverlauf am besten nachzeichnet. vorteil dieses ansatzes ist außer-
dem, dass deutlich wird, an welchen stellen die Grenzlinie eindeutig und an welchen sie nur 
unklar erkennbar ist. auf eine explizite berechnung der Grenzlinie aufgrund der dichteunter-
schiede, wie sie bereits monmonier (1973) beschreibt, wird deshalb verzichtet. Abbildung 7 
zeigt die steigungen für die Kde-7-km-dichteschätzung des in diesem aufsatz betrachteten 
beispieldatensatzes aus der bandkeramik. die blaue isolinie verläuft im nordwesten entlang 
deutlich erkennbarer Zonen hoher steigung, auch im südosten zeigt sich ein klar abgegrenztes 
teilgebiet. in den meisten anderen bereichen ist nur streckenweise eine klare Grenze aus den 
steigungswerten ablesbar. dieses ergebnis steht in engem Zusammenhang mit der auswer-
tung von Abbildung 1: für Gebiete, in denen viele nächste nachbarn nahe und keine Punk-
te mit größerem abstand eingestreut sind, lässt sich eine Grenze gut festlegen. variiert die 
Punktdichte ohne erkennbare Regeln, ist eine solche festlegung nur mit größerer unsicherheit 
möglich.
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Ablaufplan zur vorgeschlagenen Methodik

Zusammenfassend zeigt Abbildung 8 einen ablaufplan, der die empfohlene vorgehensweise 
zur identifizierung der Grenzlinie für Punktverteilungen mittels Kde darstellt; Grundlage 
bildet die Karte mit der verteilung der Punkte. Zunächst wird für jeden Punkt der nächste 
nachbar berechnet und damit eine erste visualisierung der Punktdichte erzeugt, indem die 
Punkte je nach nähe zum nachbarn eingefärbt werden. damit werden zwei Ziele verfolgt: 
Zum einen wird so überprüft, ob die Punktverteilung dem modell einer abgrenzbaren Punkt-
wolke überhaupt entspricht, zum anderen kann aufgrund des medianwertes der abstände zu 
den nächsten nachbarn die bandbreite für die Kde geschätzt werden. im nächsten schritt 
(2. Zeile des ablaufplans) werden mehrere Kde-ergebnisse mit unterschiedlicher bandbreite 
errechnet. es wird durch optischen vergleich der ergebnisse dasjenige ausgewählt, das der 
modellvorstellung am ehesten entspricht (im beispiel das rechte). auf basis der ausgewählten 
Kerndichteschätzung werden zwei unterschiedliche Zwischenergebnisse erstellt (3. Zeile des 
ablaufplans): das hangneigungsbild, das zeigt, wo Grenzen zu erwarten sind (links) und die 
isolinien, die Kandidaten für die Grenzlinien sind (rechts). letztere wurden nach dem homo-
genitätskriterium oder aufgrund der dichteverteilung an den Punkten ausgewählt. schließlich 
wird das hangneigungsbild klassifiziert (4. Zeile), um die gut erkennbaren Grenzen deutlicher 
hervorzuheben. nach Jacquez u. a. (2000) ist es üblich, alle flächen mit einer hangneigung im 
oberen Wertebereich (5 bis 10 % des gesamten areals) als Grenzelemente anzusehen. dieses 
ergebnis wird mit dem isolinien-layer kombiniert. so lässt sich deutlich erkennen, wo die 
isolinie zuverlässig den bereich hoher dichte abgrenzt.



Zusammenfassung · summary · Résumé

zusammenfassung anhand der bandkeramischen siedlungsdaten aus nordrhein-
Westfalen wird eine methodik zur abgrenzung von Gebieten hoher fundpunktdichte vorge-
stellt. dafür sind zwei schritte erforderlich: Zunächst wird die fundstellendichte berechnet, 
danach erfolgt die auswahl der Grenze, die ein Gebiet homogener fundpunktdichte ein-
schließt. Zur berechnung der fundstellendichte gibt es mehrere methoden, deshalb werden 
Qualitätskriterien hergeleitet, um solche verfahren zu beurteilen. diese Kriterien erfüllen 
zwei methoden: die Kerndichteschätzung und die methode des größten leeren Kreises. die 
vorgehensweise und variationsmöglichkeiten bei der Kerndichteschätzung werden näher er-
läutert. dann werden zwei möglichkeiten vorgestellt, um die Grenzlinie zu finden. die Plausi-
bilität eines Grenzverlaufs wird mit einem vom Wombling abgeleiteten verfahren untersucht.

summary a methodology for delimiting regions of high find spot density is presented and 
applied to linear Pottery settlement data from north Rhine-Westphalia. the approach con-
sists of two steps: first the site density is calculated, afterwards the dividing line is selected that 
delineates regions of homogeneous find density. several methods are available for site density 
calculation, for this reason quality criteria are developed to evaluate these approaches. these 
criteria are fulfilled by two methods, kernel density estimation and the largest empty circle 
method. the basic principles and some extensions of kernel density estimation are explained. 
afterwards, two methods are presented to identify the dividing line. a procedure derived from 
Wombling is used to investigate the plausibility of the border found. (d. W.-W.)

résumé on présente ici une méthodologie basée sur les données des habitats rubanés de 
la Rhénanie-du-nord-Westphalie ayant pour but de délimiter les territoires à haute densité de 
points de trouvaille. deux étapes sont nécessaires pour y parvenir: on calcule tout d’abord la 
densité des sites, puis l’on choisit la ligne qui délimite un territoire avec une densité homogène 
de points de trouvaille. Plusieurs méthodes existant pour le calcul de la densité des sites, on a 
developpé des critères qualitatifs en vue de leur évaluation. deux méthodes répondent à ces 
critères: l’estimation par noyau et la méthode du « plus grand cercle vide ». le procédé et les 
variations possibles de l’estimation par noyau sont expliqués plus en détail. Puis, l’on présente 
deux possibilités de déterminer la limite territoriale dont la plausibilité est examinée à l’aide 
d’une méthode dérivée du wombling. (Y. G.)
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