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M i t Teil 4, der die Bände 3 (Tierreste) u n d 5 (Holzgerä te ) ergänz t , wird ein wei te re r Band der 
auf insgesamt acht Teile veranschlagten P u b l i k a t i o n dieser wicht igen Cor ta i l lodS ied lung vor 
gelegt. Es ist gewiß nicht v o n u n g e f ä h r , daß die naturwissenschaf t l ichen Beiträge vor archäo
logischen erscheinen; spiegelt sich dar in doch in der Schweiz wie in Deutsch land die völlig u n 
zure ichende A u s s t a t t u n g v o n I n s t i t u t i o n e n u n d Ä m t e r n m i t technischem Personal (P räpa ra to 
ren, Zeichnern usw.). 

So e r f a h r e n wir j e tz t alles ü b e r die U m w e l t der Menschengemeinschaf t , die in BurgäschiseeSüd 
siedelte, o h n e daß wir das f ü r den Archäologen so wichtige F u n d m a t e r i a l k e n n e n l e r n t e n . Doch 
ha t das vielleicht das G u t e , daß m a n — v o n v o r g e f a ß t e n M e i n u n g e n typologischer E i n s t u f u n g 
f re i — sich zunächs t ein Bild d a v o n machen k a n n , in welcher U m g e b u n g der f r ü h e neoli thische 
Mensch in der Schweiz lebte u n d in welche Zei t dieser Lebensabschni t t zu verlegen ist. Dabei 
wird in den zahlre ichen Aufsä t zen des Bandes nicht allein der Versuch gemacht , die U m w e l t 
zu r e k o n s t r u i e r e n , v ie lmehr w i r d s tändig der Wechselbezug zwischen U m w e l t u n d Mensch 
hergestel l t . Es w i r d ebensosehr die Vors te l lung rev id ier t , der Mensch habe durch seine R o d e 
tä t igke i t so fo r t s tö rend oder gar ze r s tö r end auf das ökologische Gleichgewicht e ingewirk t , 
wie die, daß er gänzlich u m w e l t a b h ä n g i g gewesen sei. 

M. WELTEN e rgänz t in seinem Beitrag über die Pol lenanalyse (S. 9 ff.) f r ü h e r e Fests te l lungen 
z u m Landschaf tsbi ld im Bereich Burgäschi, wobei hauptsächlich die selektive Tät igke i t des 
Menschen hinsichtlich der Pf lanzen seiner U m g e b u n g beachte t wird . Bei i hm f indet sich die 
wichtige B e m e r k u n g , die menschlichen S t ö r u n g e n seien zu dieser Zei t noch „ p u n k t u e l l " und 
„ v e r n a r b t e n rasch". 

E r g ä n z t wird die Dars t e l l ung ü b e r die Vege ta t ion durch den Aufsa tz v o n M. VILLARETVON 
ROCHOW (S. 21 ff.) ü b e r Pf lanzenres te , Samen u n d Früchte . W e n n hier auch mannigfache Beob
ach tungen zu P r o b l e m e n der Siedlung gebracht werden , wie etwa die Lage des Siedlungsbo
dens z u m Wasser, abgelesen an Pflanzen, die eine V e r l a n d u n g anzeigen, so gilt das H a u p t i n 
teresse doch den K u l t u r p f l a n z e n . D a ß hier das Bild einer aus Get re idebau (Weizen, Gerste) 
und Sammeln (Haselnüsse) gemischten Wirtschaf t e n t w o r f e n w e r d e n k a n n , entspr icht den 
Fests te l lungen ü b e r die Tierres te , die H a u s  u n d Wildt ie re als Fleischl ieferanten aufze ig ten . 
Wichtig ist dabei — wie bei fast allen Aufsä t zen —, daß auch alle methodischen Schwierigkei
t en der B e s t i m m u n g u n d Beur te i lung der Reste deutl ich ausgesprochen und v o r g e f ü h r t wer 
den. Das t rad i t ionsre iche Bild der K u l t u r p f l a n z e n in „ P f a h l b a u t e n " wird erst ins rechte Licht 
gerückt , so daß Einze lhe i t en e r k a n n t u n d V e r g r ö b e r u n g e n ausgemerz t w e r d e n k ö n n e n . Dabei 
bleiben Erkenn tn i s s e bes tehen wie die, daß w o h l zwei Äpfe l so r t en v o r k a m e n , neuer ist die 
E r k e n n t n i s , wie in tens iv ölhal t ige Samen (Mohn , Feldkohl ) v e r w e r t e t w u r d e n . 

Sehr wichtige Einblicke in Siedlung u n d U m w e l t l ie fer t F. SCHWEINGRUBERS Aufsa tz über die 
H ö l z e r (S. 65 ff.), wobei v o r allem die A u s w e r t u n g der Holzkoh le t e i l chen dein Präh i s t o r i ke r 
weniger geläufig sein dür f t e . U m so bedeu t samer ist auch hier , daß die U n t e r s u c h u n g s v e r f a h 
ren geschildert u n d in ih re r Aussagekraf t abgewogen w e r d e n . Bei der Dars te l lung v e r m i ß t m a n 
jedoch die klare T r e n n u n g v o n Beobach tungSch luß  In t e rp re t a t i on . (Bei der Diskussion der 
Tabel le S. 84 z. B. h ä t t e m a n sich etwa fo lgende Dars te l lung gewünsch t : „Hasel ha t große 
P o l l e n p r o d u k t i o n , daher im D i a g r a m m ü b e r r e p r ä s e n t i e r t . Hasel ha t auf Siedlungsl ichtung 
gute Wachs tumsbed ingungen , daher im P o l l e n d i a g r a m m nochmal übe r r ep rä sen t i e r t . Selbst bei 
R e d u z i e r u n g des Pol lenwer tes H o l z k o h l e n w e r t i m m e r noch auf fa l l end niedrig. Ergebnis : Der 
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Mensch ha t Hase lho lz als B r e n n m a t e r i a l t r o t z re la t iver H ä u f i g k e i t u n d Siedlungsnähe n u r 
ausnahmsweise g e n o m m e n " . ) — Z u s a m m e n m i t den H o l z u n t e r s u c h u n g e n an G e r ä t e n (Teil 5) 
u n d Bauhö lze rn gewinn t m a n aber ein ausgezeichnetes Bild der Tät igke i t der neol i th ischen 
Siedler u n d e r k e n n t , welch di f fe renz ie r te K e n n t n i s des Holzes (als eines p r i m ä r wicht igen 
Werks tof fs ! ) sie besaßen. (Leider ist dieser Abschn i t t durch besonders häuf ige D r u c k f e h l e r be
lastet.) 
Einige kleinere Beiträge sind in ihrer Bedeutung f ü r den Archäologen nicht gleich ver s t änd
lich, doch dürf ten sie jeweils das ihre zur Rekons t ruk t ion des Umwel tb i ldes bei t ragen: so 
e twa die B e s t i m m u n g der B a u m s c h w ä m m e durch R . HEIM (S. 101 ff.), die der Insek ten durch 
H . D. VOLKART (S. 125 ff.), der Mollusken durch E. SCHMID (S. 127 ff.), der O s t r a k o d e n durch 
H . J . O E R T L I (S . 1 2 9 f f . ) u n d s c h l i e ß l i c h d e r D i a t o m e e n d u r c h M . W U T H R I C H (S . 1 3 5 f f . ) . 

Leichter eingängig ist die R e k o n s t r u k t i o n der Waldgesellschaft in der U m g e b u n g v o n Burg
äschi nach der heu te noch an ge t ro f f enen Flora . F. KLöTZLI beschreibt (S. 105 ff.) zunächst ein
gehend die heu te ange t ro f f enen pflanzensoziologischen Einhe i t en u n d stellt ihre ve rmut l i che 
A u s b r e i t u n g a u f g r u n d der S t a n d o r t b e d i n g u n g e n fest , wie sie o h n e E i n w i r k u n g des Menschen, 
d. h. v o r seinem Eingre i fen gewesen sein m ü ß t e . E r berücksicht igt z u m Klimavergle ich dabei 
die Pol lenanalyse u n d ergänz t deren Ergebnis u n d das der H o l z k o h l e n a n a l y s e aufs Eind rück 
lichste. 
F ü r die Frage der Lage der Siedlung zum Wasser, d. h. in welchem G r a d e der Siedlungsunter
g r u n d z. Zt . der Siedlung ganz oder halb t rocken lag, l ie fer t die geologischbodenkundl iche 
Studie K. BRUNNACKERS wer tvo l l e I n f o r m a t i o n (S. 141 ff.). V o r al lem w i r d dabei die Basis 
der Kulturschicht erforscht , die durch eine Regress ion f re i g e w o r d e n sein m u ß . Die Ursachen 
der Regress ion sind jedoch nicht zu e r m i t t e l n . 

B. HUBER ergänz t m i t seinen dendrochrono log i schen Fests te l lungen f r ü h e r e Ergebnisse 
(S. 145ff.). Wicht ig scheint v o r allem, daß die Bauhö lze r i nne rha lb einer k u r z e n Zei t gefäl l t 
w u r d e n . Das schließt lange Siedlungsdauer aus, da sonst häufige U m b a u  u n d E r w e i t e r u n g s 
bauhö lze r gefaß t w e r d e n m ü ß t e n . Das Zäh len der Jah r r inge , v o n C 14da t i e r t en B ä u m e n aus, 
e r l aub t eine „halbabsolu te C h r o n o l o g i e " , d. h. absolu t hinsichtlich des Vorhandense in s einer 
absolu ten , zäh lba ren Zei te inhe i t ( Jahr ) ; re la t iv , da der B e z u g s p u n k t nicht das k o n v e n t i o n e l l e 
„Chr i s t i G e b u r t " ist, sonde rn ein v o n Fall zu Fall gewähl te r . Beim „ha lbabso lu t en" V e r f a h r e n 
k a n n aber wenigs tens die absolu te D a t i e r u n g verschiedener Siedlungen, bezogen auf einen ge
me insamen Bezugspunk t , erreicht w e r d e n . H i e r w i r d die Paral le l i s ierung m i t den P f y n e r 
Siedlungen Weier bei T h a y n g e n u n d der Siedlung Niederwi l Egelsee aufgezeigt . 
In einem Schlußkapi te l b e h a n d e l n H . MüLLERBECK u n d H . OESCHGER (S. 157 ff.) die Ergeb
nisse der C 14Unte r suchungen . Sehr vors icht ig e ra rbe i t e t H . MüLLERBECK einen M i t t e l w e r t 
f ü r die Siedlung, wobe i er auch die sich daraus ergebende m i t t l e r e Siedlungsdauer d i sku t i e r t . 
Hinsicht l ich der absolu ten D a t i e r u n g versucht er die D i f f e r e n z e n bzw. V e r z e r r u n g e n der 
C 14Daten , wie sie durch die I n k o n s t a n z der C 14Bi ldung h e r v o r g e r u f e n w e r d e n , durch 
Vergleich m i t historisch abgesicherten C 14Daten zu en t ze r r en . Doch läß t er alles offen , da 
auch noch die Versuche der „ C a l i b r a t i o n " nach SUESS a b z u w a r t e n wären . 

Die Besprechung einer dera r t igen P u b l i k a t i o n durch einen P r ä h i s t o r i k e r k a n n im wesent l ichen 
n u r re fe r ie ren . D a aber im vor l i egenden Buch ungewöhn l i ch viel Einblick in V e r f a h r e n u n d 
M e t h o d e n g e w ä h r t wird , k a n n er v o r allem bestä t igen, daß an ke iner Stelle der Versuch ge
macht w u r d e , den B e f u n d nach der einen oder ande ren Seite zu pressen. So s tehen Beobach tun 
gen z. T. noch u n i n t e r p r e t i e r t nebene inande r . Vielleicht h ä t t e an manchen Stellen deut l icher 
der Bezug z u r archäologischen Frages te l lung herausgeste l l t w e r d e n k ö n n e n , u n d sei es durch 
eine e r l äu t e rnde B e m e r k u n g der Herausgebe r , wie sie andeu tungsweise im K l a p p e n t e x t an
kl ingt . Aber das w i r d w o h l im a n g e k ü n d i g t e n R e s u m e b a n d nachgehol t . 
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