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Zur Interpretationsmoglichkeit okologischer Befunde im Neolithikum Mittel- 

europas. Betrachten wir den Stand jener Wissenschaftszweige, die sich mit dem 

Problem ,,Mensch “ auseinanderzusetzen haben, so laBt sich kaum tibersehen, daB in 

einer Reihe von Disziplinen der Faktor Umwelt sowohl bei der Erforschung des bio- 

logischen als auch des kulturellen menschlichen Verhaltens seit langerer Zeit als 

relevant erkannt ist und methodisch ausgewertet wird. Um so mehr mag es zunachst 

erstaunen, daB dieser Gesichtspunkt innerhalb der Urgeschichtsforschung, und zwar 

vornehmlich in der deutschen, bislang kaum breitere Beachtung fand.

Versuchen wir den Ursachen dieses AuBerachtlassens nachzugehen, so scheint 

uns die besondere Art der Quellenlage unseres Faches am ehesten eine Erklarung lie- 

fern zu konnen. Wahrend beispielsweise der Anthropologie, der Soziologie oder auch 

der modernen Geschichtswissenschaft zur Erforschung ihres Verhaltensausschnittes 

ein ziemlich breites und in der Regel relativ leicht zugangliches Material zur Verfti- 

gung steht, so daB im allgemeinen dem auswertenden, interpretierenden Teil in jeder 

Richtung ein groBerer Spielraum zufallt, muB sich die Urgeschichtsforschung mit 

einem durch die Jahrtausende verschleierten und durch die verschiedensten Faktoren 

verzerrten Quellengut auseinandersetzen, das zudem in der Regel nur einen kleinen 

oder kleinsten Ausschnitt lediglich der materiellen KulturauBerung des Menschen 

beinhaltet. Es liegt auf der Hand, daB dadurch die primare Aufgabe der Material- 

erfassung ungleich mehr an Aufmerksamkeit und Anstrengung erfordern muB und 

sich eine Auswertung in erster Linie auf die zeitliche und raumliche Gliederung der 

gesammelten Quellen erstreeken wird. Wahrend also andere Disziplinen dank ihrer 

giinstigeren Voraussetzungen weit intensiver in die ursachlichen Zusammenhange 

menschlichen Verhaltens vordringen konnen, muB sich die Urgeschichte mit dem 

Gros ihrer Krafte auf die Aufnahme und Ordnung ihres Fundgutes konzentrieren, 

wobei die neuen chronologischen Ergebnisse, wie sie in j lingerer und jiingster Zeit 

innerhalb der Neolithforschung gewonnen werden konnten, deutlich zeigen, daB 

dieser Arbeitsvorgang prinzipiell noch keineswegs an Aktualitat verloren hat.

Indessen laufen wir Gefahr, den Abstand zum Erkenntnisniveau anderer anthro- 

pologischer Wissenschaftszweige, wie er sich zwangslaufig aus den eben geschilderten 

Griinden ergeben muB, unnotig zu vergroBern, wenn wir den Aufgabenbereich der 

Urgeschichtsforschung auf ein Ordnen des Materials beschranken und, wie es 

zweifelsohne teilweise geschieht, einer tiefergehenden Erkenntnis menschlichen Ver

haltens durch die Arbeit der ,,Spatenwissenschaft“ von vornherein jegliche Chance 

absprechen.

Es steht auBerhalb jeglicher Diskussion, daB wir bei dem Versuch, dieser Gefahr 

zu entgehen, nicht zu jener Art der Interpretation zuriickkehren durfen, wie sie vor 

allem in den ersten Dezennien nach der Jahrhundertwende iiblich war. Mehr intuitiv, 

als auf greif baren Argumenten aufbauend, wollte man den einzelnen Kulturen ganz
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bestimmte wirtschafthche, geistige und gesellschaftliche Strukturen zuerkennen, 

wobei die Aussagemoglichkeit der damaligen Quellenbasis ohne Zweifel iiberschritten 

wurde.

Das zeigt nicht zuletzt die Steppenheide-Theorie R. Gradmanns, die aus der 

Beobachtung neolithischer Fundrehkte in bestimmten geographischen Bedingungen 

schon friih versuchte, den EinfluB der Umwelt auf das Verhalten des neolithischen 

Menschen zu erfassen. Sie muBte daran scheitern, daB sich weder die Verbreitung der 

Kulturen noch die GroBenordnung der geographischen Umwelt in der erforderlichen 

Genauigkeit rekonstruieren lieBen. Heute laBt sich Gradmanns Theorie nicht nur von 

seiten der Palaobotanik in Frage stellen, sondern auch durch die Ergebnisse der 

Urgeschichtsforschung selbst eindeutig widerlegen1.

Inzwischen besitzen wir spatestens seit dem Ende der fiinfziger Jahre fur den 

groBten Teil der prahistorischen Kulturen ein so representatives Verbreitungsbild und 

so viel an gesicherten relativ- und absolutchronologischen Anhaltspunkten, daB unter 

Einbezug geologischer, palaoklimatologischer und palaobotanischer Ergebnisse seit- 

her eine Durchleuchtung des Verhaltens urgeschichtlicher Populationen zu ihrer 

Umwelt durchaus moglich ist. Es scheint uns nur schwer verstandlich, daB die weni- 

gen Arbeiten, die tatsachlich eine derartige Analyse vornahmen, in der deutschen 

Forschung eher auf einseitig abwertende Kritik stieBen, als zu einer weiterfiih render) 

Diskussion AnlaB gaben.

Die Moglichkeit, das Verhaltnis urgeschichtlicher Kulturen zur Umwelt sichtbar 

machen zu konnen, setzt natiirlich voraus, daB diese Umgebung zumindest bis zu 

einem gewissen Grade rekonstruierbar ist. Um dieses Problem moglichst rationell 

untersuchen zu konnen, ist es notig, die archaologischen Funde der betreffenden 

Kultur soweit als moglich auf eine wirtschaftsanzeigende Aussagefahigkeit hin zu 

uberpriifen. Stellt sich dabei z. B. aufgrund von GuBform- oder Schlackenfunden 

heraus, daB die Metallverarbeitung eine Rolle spielte, wird man den Faktor Boden- 

schatze und Holzgewinnung fur Bergbau und Verhuttung mit in Betracht ziehen 

miissen, wahrend wir dieselben Faktoren bei der Untersuchung einer Jager- und 

Sammler-Population von vornherein auBer acht lassen konnen.

Innerhalb des hier behandelten Neolithikums, das sich durch Getreide- und 

Haustierknochenfunde als bauerliche Mischwirtschaft zu erkennen gibt, scheinen uns 

die Faktoren Relief, Wassernetz, Boden, natiirliche Vegetation und Klima in ihrer 

EinfluBnahme auf das Kulturverhalten iiberprufenswert. Da wir die Rekonstruierbar- 

keit dieser Faktoren an anderer Stelle ausfuhrlich behandelt haben2, sei in diesem 

Zusammenhang nur kurz darauf eingegangen.

Durch die Ergebnisse der Geologie, der Bodenkunde, der Palaobotanik und eine 

Reihe anderer Hilfsmittel lassen sich im allgemeinen die Gestalt des Reliefs, die Art 

der Bodensubstrate und der Verlauf des Wassernetzes sowie die damalige natiirliche 

Vegetation mehr oder weniger genau rekonstruieren, bzw. teilweise von heutigen 

Kartenbildern iibernehmen. Gebiete, in denen es in postneolithischer Zeit oder 

wahrend des Neolithikums zu relevanten aolischen oder fluviatilen Umlagerungs- 

prozessen kam (z. B. im Neckarmiindungsgebiet), miissen in dieser Hinsicht natiirlich

1 So stellte sich in einer Ende 1969 abgeschlossenen Arbeit (siehe Anm. 2) heraus, daB gerade 

die trockensten und zugleich warmsten Gebiete, wo also am ehesten eine offene Landschaft zu 

erwarten ware, vom Neolithikum ausgesprochen gemieden wurden und offensichtlich nur unter 

dem Druck der wachsenden Bevolkerung im Laufe der Zeit eine geringfiigige Besiedlung erfuhren.

2 B. Sielmann, Die fruhneolithische Besiedlung Siidwestdeutschlands. Eine Untersuchung 

zur Frage nach dem Verhaltnis zwischen Okologie und Kultur, ausgehend vom Gebiet des nord- 

lichen oberrheinischen Tieflandes zwischen Karlsruhe und Worms. Diss. Freiburg (1970).
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besonderen Einschrankungen unterworfen bleiben. Hier kann nur die jeweilige 

Situation entscheiden, bis zu welchem Grad der Zustand urspriinglicher Verhaltnisse 

interpoliert werden kann.

Beziiglich des Eaktors Klima ist es nun nicht nur bedeutsam zu wissen, in 

welcher GrbBenordnung sich Niederschlage und Temper aturwerte, die das mittel- 

europaische Neolithikum begleiteten, im Verhaltnis zu heute verandert haben, 

sondern es wird genauso interessieren, ob die neolithischen Siedler Wert darauf 

legten, sich zum Anbau ihrer Kulturpflanzen und zur Weidung ihrer Viehbestande in 

ganz bestimmten Klimabereichen aufzuhalten.

Der erste Teil unserer Frage wird aufgrund vor allem palaobotanischer Ergeb- 

nisse in der Regel dahingehend beantwortet, daB die absoluten Werte von Nieder- 

schlag und Temperatur zur Zeit des Neolithikums etwas hbher lagen als die heutigen. 

Eine Klarung des zweiten Teiles wtirde indessen voraussetzen, daB sich auch eine 

genaue klimatische Gliederung der einzelnen Landschaften rekonstruieren lieBe. Eine 

derartige Moglichkeit gibt es jedoch vorlaufig noch nicht, oder sie ist zumindestens 

noch nicht wahrgenommen worden. Um dennoch zu einer Beantwortung dieser Frage 

zu kommen, bleibt allein die Moglichkeit zu priifen, ob moderne Karten in der 

relativen GrbBenordnung ihrer Zonen gleicher Klimawerte in die Zeit des Atlanti- 

kums ubertragen werden kbnnen. Es gilt also zu klaren, ob z. B. das ElsaB auch in der 

Zeit des Neolithikums durch die niederschlagshemmende Wirkung der hoch auf- 

ragenden Vogesen im Verhaltnis zum Breisgau weniger Regen erhielt, oder ob etwa 

das Hiigelland des Kraichgaus aufgrund seiner Hbhenlage auch damals im Verhaltnis 

zur Rheinebene geringere Temperaturwerte aufwies.

Fuhren wir uns jene Faktoren vor Augen, die die Ausdehnung der Zonen 

gleicher Klimawerte und ihre Staffelung zueinander bewirken, so zeigen sich innerhalb 

Mitteleuropas in erster Linie die Gestalt des Reliefs und die Westwinddrift dafiir 

verantwortlich. Eine Ubertragbarkeit heutiger Klimakarten in ihren relativen Durch- 

schnittswerten (die deutschen Karten geben in der Regel das Mittel der Periode 1881 

bis 1930 an) wird also weitgehend von der holozanen Stabilitat dieser beiden Faktoren 

abhangig sein. Eine Reihe eindeutiger Argumente, wie sie die Palaoklimatologie, die 

Geologie, die Palaobotanik, aber auch die Urgeschichte selbst beizubringen vermbgen, 

laBt indessen keinen Zweifel daran, daB tatsachlich eine diesbezugliche Kontinuitat 

seit der Zeit des Atlantikums besteht, so daB es durchaus angangig ist, zur Ermittlung 

des Klimabezuges neolithischer Kulturen ihre Fundrelikte zu heutigen Klimakarten 

in Beziehung zu setzen.

Damit beriihren wir jedoch bereits ein weiteres Problem, das bei dem Bemiihen, 

das Verhaltnis von Kultur und Umwelt sichtbar zu machen, beriicksichtigt werden 

muB. So wird man fragen mtissen, welche Fundgattungen zur Erhellung der Bezug- 

nahme zur Umwelt als Indikator verwertbar sind.

Wir gehen wohl kaum in der Annahme fehl, daB innerhalb des mitteleuropaischen 

Neolithikums in erster Linie dem Siedlungsfund eine derartige Aussagefahigkeit zu- 

kommt, da sich das Mischwirtschaft betreibende Dorf in unseren Breiten erfahrungs- 

gemaB in der Nahe jener Flachen befindet, die die Ernahrung seiner Bewohner 

bestimmen3. In seinem diesbezuglichen Aussagewert wesenthch skeptischer muB 

hingegen der Grabfund betrachtet werden, solange nicht zusatzliche Indizien wahr- 

scheinlich machen kbnnen, daB er ebenfalls den engeren Wirtschaftsbereich seiner 

Urheber widerspiegelt.

3 Ausnahmen, wie sie etwa in den befestigten Hohensiedlungen auftreten konnen, sind in 

ihrem diesbezuglichen Aussagewert natiirlich eigens zu iiberprufen.
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Die iibrigen Gattungen wie Depot-, Votiv- und Einzelfund treten als sicherer 

Indikator des Wirtschaftsbereiches in der Regel noch weiter zuriick, wobei all er clings 

die spezielle Situation des gesamten Kulturbefundes diese Stellung in der einen oder 

anderen Richtung verandern kann.

Ein letzter Punkt, der in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden darf, ist 

das Problem der Reprasentanz neolithischer Verbreitungsbilder. Bei einer gegen- 

seitigen Kontrolle durch die verschiedenen Gruppen wird mit Hilfe des kleinraumigen 

und groBraumigen Vergleiches deutlich, daB die heute zur Verfugung stebenden Fund- 

karten fur die meisten neolithischen Kulturen bereits den realen, urspriinglich ein- 

genommenen Lebensraum wiedergeben und die Forschungslucke nur noch in den 

wenigsten Fallen als Erklarung eines Befundes herangezogen werden kann.

Durch die Korrelierung der kartographisch dargestellten UmweltsgroBen und der 

in diese Kartenbilder eingetragenen Indikatoren (Siedlungsfunde, gegebenenfalls auch 

Grabfunde und andere Gattungen) ist es nun moglich, das Verhaltnis der Kulturen zur 

Umwelt sichtbar zu machen und unter Einbezug des Quantitatskriteriums auf 

bestehende oder nicht bestehende Verhaltensmuster hin zu iiberprufen, vorausgesetzt, 

daB die Zahl der eingetragenen Fundeinheiten statistisch aussagekraftig ist. Dabei 

laBt sich aus Erfahrung sagen, daB auch Zahlen unter 20 verbindliche oder tendenz- 

anzeigende Ergebnisse liefern konnen, wenn das entsprechende Gebiet von einer 

gleichmaBig wirkenden Feldforschung erfaBt wurde.

Fur den friihesten Horizont des mitteleuropaischen Neolithikunis konnte auf 

diesem Wege folgende Bezugnahme des Menschen zur Umwelt ermittelt werden:

Der erste archaologisch faBbare Besiedlungsvorgang der Bandkeramik wird von 

einem Verhalten bestimmt, das uber ganz Mitteleuropa hinweg in seiner Intention als 

absolut einheitlich bezeichnet werden kann. Es besteht darin, daB sich die Siedler 

stets am Rand fruchtbarer, trockener LoBflachen oder ahnlich anbaugiinstiger Sub

strate niederlassen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu bodenfeuchten, also vege- 

tationsreichen Nicht-LdBsubstraten liegen. Die Nahe eines Wasserlaufes ist eine 

weitere Voraussetzung. Hinsichtlich der klimatischen Bedingungen wird unbedingt 

Wert darauf gelegt, die jeweils niederschlagsarmsten und warmsten Zonen zu be- 

setzen, wobei allerdings mit der von uns als Niederschlagsstufe 2 bezeichneten 

relativen GroBenordnung ein gewisser Schwellenwert erreicht ist. Bereiche, die sich 

durch noch groBere Trockenheit auszeichnen, werden wahrend der altesten Band

keramik nicht aufgesucht, wie die Befunde in Mahren, in Mitteldeutschland und am 

nordlichen Oberrhein sehr deutlich belegen. Erst ab der Zeitphase II (nach W. Meier- 

Arendt) werden diese Gebiete im Zuge einer klein- und groBraumigen Expansion von 

einem Teil der Siedler erfaBt und genutzt.

Diese knappe Demonstration des ersten faBbaren Verhaltens mitteleuropaischer 

Bauern mag geniigen, die ausgepragte EinfluBnahme der Umwelt auf den neolithi

schen Menschen exemplarisch aufzuzeigen.

Ohne auf Detailerscheinungen und die weitere Entwicklung bandkeramischer 

Besiedlungsvorgange eingehen zu konnen, werden wir uns im Folgenden dem Problem 

zuwenden miissen, mit Hilfe welches methodisch gesicherten Weges derartige Ver

haltensmuster kulturhistorisch ausgewertet werden konnen, da wir ja bestrebt sein 

wollen, uber ein bloBes Feststellen und Aufzeichnen der Befunde zur Erkenntnis 

ursachlicher Zusammenhange vorzustoBen. Dabei scheint es mir zunachst wichtig 

hervorzuheben, daB jede Interpretation, die innerhalb der Urgeschichtsforschung 

getroffen wird, auf unserem Erfahrungshorizont basiert.

Methodisch ist dieser Weg niemals ernsthaft in Frage gestellt worden, solange 

sich die Deutung auf den prahistorischen Fund selbst beschrankte. Die Diskussion um
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den Verwendungszweck des sogenannten Schuhleistenkeiles mag dafiir ebenso als 

Beleg herangezogen werden wie die Theorie eines fruhneolithischen Wanderbauern- 

tums, wobei es uns an dieser Stelle nicht weiter zu beschaftigen braucht, wieweit der 

fur diese These verwandte AnalogieschluB aus dem Bereich der Ethnologie heute noch 

Gultigkeit beanspruchen kann, da es bier ja lediglich auf die methodische Berechti- 

gung der aus dem Vergleich gewonnenen Interpretation ankommt.

Inkonsequenter weise wird nun nicht selten dieser Weg abgelehnt oder vernach- 

lassigt, sobaid die Interpretation nicht mehr die Fundrelikte selbst zum Gegenstand 

hat, sondern Erscheinungen beurteilt, die sich aus der Situation der Funde in be- 

stimmten okologischen Bedingungen ergeben.

Bam it bleibt eine Methode ungenutzt, die zweifelsohne dazu geeignet ist, in 

Verbindung mit den meist nur sparlichen direkten Wirtschaftsindizien Art und 

Struktur der Nahrungsgewinnung prahistorischer Kulturen aufzudecken, wobei zu 

betonen ist, daB uns hierfur ein nicht minder groBer Erfahrungsradius zur Verfugung 

steht. Wir mussen uns lediglich seiner Existenz und seiner Auswertbarkeit fur die 

Urgeschichtsforschung bewuBt werden.

Fuhren wir uns die Wechselbeziehung zwischen Okologie und bauerlicher 

Gemeinschaft, wie sie uns aus heutigen und historisch uberlieferten Beobachtungen 

heraus zur Verfugung steht, vor Augen, wird es nicht schwierig sein, eine Reihe von 

Erscheinungen herauszuarbeiten, die sich prinzipiell iiberall und zu jeder Zeit immer 

wieder gleichen. So wird man kaum bezweifeln wollen, daB z. B. Boden und Klima 

stets auf die bauerliche Wirtschaftsstruktur EinfluB nehmen.

Betrachten wir zunachst die Anbaukomponente. Bis heute verfiigt die Land- 

wirtschaft uber keine Nutzpflanze, die prinzipiell Iiberall gedeihen wiirde. Aber auch 

innerhalb jenes Raumes, in dem die Existenz einer Art tiberhaupt gewahrleistet ist, 

werden sich erhebliche Unterschiede hinsichtlich Intensitat und Dauer des Wachsens 

und des Reif ens sowie der Hohe des Ertrages bemerkbar machen. Wir werden in der 

Annahme wohl kaum fehlgehen, daB die Kulturpflanzen des Neolithikums nicht 

minder stark von Boden, Klima u. a. m. beeinfluBt wurden. Dabei darf der geographi- 

sche Spielraum, in dem ihr Gedeihen gesichert war, sicherlich enger gezogen werden 

als bei ihren heutigen Nachkommen, die durch die gezielte Zucht resistenter Sorten 

noch in arktischen und wustenahnlichen Gebieten angebaut werden konnen (so gibt es 

etwa in Australien Weizensorten, die sich mit 254 mm Jahresniederschlag begniigen).

Eine direkte Wechselbeziehung zwischen der GroBenordnung bestimmter Um- 

weltfaktoren einerseits und der Qualitat und Quantitat der landwirtschaftlichen 

Ertrage andererseits wird also in jeder bauerlichen Gemeinschaft wirksam sein.

Betrachten wir die Viehzuchtkomponente, so zeigt sich auch dieser Teil der 

Landwirtschaft hinsichtlich der Intensitat der Nutzungsmoglichkeiten von bestimm- 

ten Voraussetzungen abhangig.

So liegt z. B. der beste Biotop fur das Rind eindeutig in bodenfeuchten oder 

regenfeuchten, also vegetationsreichen Gebieten, da diese am ehesten in der Lage sind, 

den ziemlich hohen Bedarf an Futter (zumal, wenn Stallfutterung notwendig ist) 

durch relativ schnelles Nachwachsen der natiirlichen (Waldweide) oder kunstlich 

angelegten (Wiesenweide) Vegetationsdecke wieder auszugleichen. Trockene Gebiete 

sind dagegen standig der Gefahr ausgesetzt, ihren Bewuchs durch Gberweidung mehr 

oder weniger vollstandig zu verlieren und damit als Bereich einer intensiven Nutz- 

barkeit auszuscheiden. Es wird deshalb kaum uberraschen, daB sich in Mitteleuropa 

die Gebiete, in denen noch heute in starkerem Umfang Rinderhaltung betrieben wird, 

mit ausgesprochen regenfeuchten Flachland- und Gebirgsregionen oder aber mit den 

breiteren, bodenfeuchten Niederungen groBerer Fliisse decken.
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Ganz andere Bedingungen als das Rind erfordert indessen das Schaf. Als Boden- 

aser braucht es zu seinem guten Gedeihen unbedingt die offene Landschaft. In feuchten, 

waldreichen Gebieten ist seine Existenz, vor allem im Sommer, durch verschiedene 

Krankheitserreger gefahrdet. Dafiir erweist es sich niedrigen Temperaturen gegenuber 

resistenter als das Rind. Die Erwahnung der bis in unser Jahrbundert hinein intensiv 

durcb Scbafzucbt genutzten Gebiete, wie die Luneburger Heide oder die Scbwabiscbe 

Alb, mag genugen, dieses Abbangigkeitsverhaltnis zwiscben Umwelt und Tier zu 

belegen. Damit zeigt sicb also deutlicb, daB aucb die Viebzucbt gewisse geographiscbe 

Voraussetzungen benbtigt, wenn ein gutes Gedeiben der Tiere angestrebt wird.

Nun wird es naturiich von erheblicbem Interesse sein, berauszufinden, in welcber 

Weise der Menscb auf diese Abbangigkeit von Haustier und Kulturpflanze gegenuber 

bestimmten bkologischen Bedingungen reagiert. Es gilt zu prufen, ob die bauerbche 

Gemeinscbaft in ihrem jeweils bewirtscbafteten Raum Anbau und Viebzucbt so auf 

die naturlichen oder sekundar vom Menschen beeinfluBten Bedingungen abstimmt, 

daB eine optimale Nahrungsgewinnung moglich ist. Fur eine kontinuierbch an ein 

begrenztes Gebiet gebundene Population wiirde das bedeuten, daB sie ibre Wirt- 

scbaftsstruktur bei alien auf Pflanze und Tier wirksamen Veranderungen der okologi- 

scben Verhaltnisse, wie sie durch Erschopfung des Bodens, Beeinflussung der natur

lichen Vegetation, Klimaschwankungen usw. auftreten konnen, erneut umstellen 

muBte. Von einer auswandernden Gemeinschaft ware zu erwarten, daB sie innerhalb 

des zur Verfugung stehenden Raumes jene Gebiete zur Bewirtschaftung wahlt, die den 

mitgefuhrten Kulturpflanzen und Haustieren die jeweils bestmoglichen Wachs- 

tums- und Haltungsbedingungen bieten.

Audi zur Beantwortung dieser Frage stehen uns aus dem erwahnten Erfahrungs- 

horizont so viele Befunde zur Verfugung, daB sich zweifelsohne folgende, fur jede 

baueriiche Gemeinschaft giiltige GesetzmaBigkeit erkennen laBt:

Bei der Nutzung eines kontinuieriich besiedelten oder neu belegten Gebietes ist 

die baueriiche Gemeinschaft in der Regel bestrebt, die ihr bekannten Wirtschafts- 

komponenten durch eine entsprechende Konstellation so den Umweltbedingungen 

ihres Wirtschaftsbereiches anzupassen, daB eine optimale Nahrungsgewinnung 

erreicht werden kann. Es ist Verf. jedenfalls keine bauerbcbe Population bekannt 

geworden, die aus freier menschlicher Entscheidung oder anderen, nicht aus wirt- 

schafthchen Uberlegungen resultierenden Griinden uber einen langeren Zeitraum 

Tiere ziichtete und Pflanzen kultivierte, die aufgrund bkologischer Bedingungen 

negativer Art nur unzureichend Nahrung liefern konnten, wahrend durch Bevorzu- 

gung anderer bekannter und vorhandener Arten eine Steigerung der Nahrungs

gewinnung moglich gewesen ware. So wird z. B. der Weinbau, der in dem fruhmittel- 

alterlichen Klimaoptimum an den Randern des Schwarzwaldes bis zu 700 m Hohe 

hinaufgelangt war, heute nicht mehr in diesen nun wiederum frostreichen Hohenlagen 

betrieben, und auch jene Gruppe badischer Rebbauern, die seinerzeit nach Australien 

auswanderte, machte dort diejenigen Gebiete ausfindig, in denen sie die mitgebrachten 

Weinstocke weiterhin kultivieren konnte.

Ganz entschieden besitzen wir momentan keinen Grund, diese aus unserem 

Erfahrungshorizont gewonnenen GesetzmaBigkeiten in dem Moment als nicht mehr 

existent zu betrachten, in dem unsere schriftlichen Quellen versiegen. Die unbedeu- 

tende Rolle, die etwa W. Torbriigge4 Boden und Klima in ihrem EinfluB auf die

4 W. Torbriigge, Die Bronzezeit in der Oberpfalz. Materialh. z. bayerischen Vorgesch. 13 

(1959) 47.
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Wirtschaftsstruktur prahistorischer, Anbau uncl Viehzucht treibender Populationen 

zuschreiben mochte, erscheint bei dieser Betracbtungsweise als nicht gerechtfertigt.

Wenden wir diese eben dargelegten Regeln auf die okologische Situation des 

Neolithikums an, so scheint mir das oben aufgezeigte Verhalten des altesten band- 

keramischen Siedlungshorizontes folgende Interpretation zu erfordern:

Der offensichtlich gezielte Bezug zu ganz bestimmten klimatiscben Bedingungen 

und das konsequente Aufsuchen von LoB oder ahnlich fruchtbaren Bodensubstraten 

resultiert aus der Sorge um ein moglichst ertragreiches Gedeihen der Anbaukompo- 

nente.

Die Lage der Siedlungen am Rand von bodenfeuchten Nicht-LoBsubstraten 

spiegelt die Absicht wider, auch den Viebzuchtbiotop in unmittelbarer Nahe zu 

haben, wobei es unter Berucksichtigung der damaligen naturlichen Vegetation ziem- 

licb walirscheinlich wird, daB auf diesen feuchten Flachen in erster Linie Rinderzucht 

betrieben wurde. Es gilt Rente als siclrer5, daB gerade Laubwalder einerseits geeignetes 

Futter liefern konnten, andererseits aber auch einer Uberweidung den groBten Wider- 

stand entgegenzubringen vermochten. Der einzige direkte wirtschaftsanzeigende 

Befund, der bislang fur die Zeitphase I zur Verfiigung steht, kann diese Annahme 

durchaus bestatigen: 80% der Haustierknochen aus Gruben, die in Bylany der alte

sten Bandkeramik zugeordnet wurden, stammen vom Rind.

Der bereits erwahnte gleichartige Umweltsbezug dieses friihesten Neolith- 

horizontes im iibrigen Mitteleuropa mag dafiir sprechen, daB auch auBerhalb von 

Bylany das Rind in der damaligen Viehwirtschaft eine dominierende Rolle spielte.

Betrachtet man die bandkeramische Entwicklung, so zeigt sich folgendes Bild: 

Offensichtlich durch die Erschbpfung geeigneter Mbglichkeiten sahen sich die band- 

keramischen Siedler unter wachsendem Populationsdruck dazu gezwungen, in der 

Zeit, die wir als Phase II bezeichnen, ihr ursprunglich einheitliches Siedlungsmuster 

teilweise aufzugeben. Wahrend die meisten Dorfer nach wie vor an bodenfeuchten 

Nicht-LoBsubstraten teilhaben konnten, muBten einige den Rand der Anbauflachen 

auch dort belegen, wo sie zu trockenen Nicht-LoBsubstraten in Nachbarschaft 

standen, wo also Bedingungen herrschten, die fur die Haltung des Rindes als nicht 

mehr optimal bezeichnet werden konnen. Nach den aus unserem Erfahrungshorizont 

gewonnenen Beobachtungen ware nun zu erwarten, dab in den entsprechenden 

Siedlungen ein Abbau der Rinderzucht zugunsten jener Tiere stattgefunden hat, die 

auch auf trockenen, vegetationsarmeren Flachen gute Lebensbedingungen finden. 

Auch hier scheinen die direkten wirtschaftsanzeigenden Befunde unsere Vermutung 

zu bestatigen. Die Untersuchungen H. H. Mullers6 haben fur die Bandkeramik 

Mitteldeutschlands ergeben, daB in Phase II der Haustierknochenbestand keineswegs 

uberall ein Vorherrschen des Rindes zeigt, sondern daB in einigen Fallen die Knochen 

von Schaf/Ziege bis zu knapp 80% tiberwiegen, wahrend gleichzeitig der Anteil der 

Rinderknochen auf 10% zuriickfallt.

Betrachten wir als letztes Beispiel die Stichbandkeramik. Bei einem Vergleich 

der Linearbandkeramik mit der Stichbandkeramik fallt auf, daB die Siedlungen der 

letztgenannten Kulturgruppe in sehr viel starkerem MaBe Wirtschaftsbereiche 

belegen, die entweder durch ausgedehnte bodenfeuchte Flachen oder durch hohere 

Niederschlage gekennzeichnet sind. Ein Aufsuchen trockener Nicht-LbBsubstrate ist 

im Verhaltnis zur Linearbandkeramik nur sehr viel seltener zu beobachten. Dieser

5 H. Ellenberg, Steppenheide und Waldweide. Erdkunde 8, 1954.

6 H. H. Muller, Die Haustiere der mitteldeutschen Bandkeramiker. Naturwiss. Beitr. z. Vor- 

und Friihgesch. 1 (1964).
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Umweltsbezug laBt wiederum vermuten, daB die stichbandkeramischen Siedlungen 

insgesamt weniger Knochen von Schaf/Ziege liefern werden als die der vorangebenden 

Kulturgruppe. Auch diese auf die okologische Situation der Siedlungen gestiitzte 

Interpretation laBt sich durch direkte Befunde erharten: Wahrend die Schaf/Ziege- 

Knochen in der Summe der untersucbten linearbandkeramischen Fundplatze uber 

30% ausmachen, gehen sie in der Summe der stichbandkeramischen Siedlungen nicht 

uber 10% hinaus7.

Diese Darlegungen miissen hier geniigen, um zu zeigen, welche Berechtigung 

jenem Weg zugestanden werden muB, der mit Hilfe unseres Erfahrungshorizontes die 

okologische Situation prahistorischer Funde erfaBt und interpretiert.

Freiburg. Burchard Sielmann.

7 Siehe Anm. 6.
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Valerij Sergeevic Titov, Neolit Grecii. Institut Archeologii, Akademija nauk SSSR., 

Moskau 1969. 254 S., 1 Karte, 80 Abb., 6 Tabellen und 20 Tafeln.

Nachdem 1966 von T. V. Blavatskaja eine handbuchartige, abgerundete und 

nutzliche Darstellung des achaischen Griechenland im zweiten Jahrtausend erschienen 

ist (173 Seiten mit 108 Abb.), folgt jetzt von V. S. Titov eine Abhandlung uber das 

Neolithikum in Griechenland, worunter die neolithische Entwicklung auf dem Fest

land verstanden wird. Der Verfasser ist bereits durch mehrere Aufsatze bekannt 

geworden, die sich mit der Jungsteinzeit und der Bronzezeit des agaischen Raumes 

befassen, denen, abgesehen von der guten Literaturubersicht, auch manche Anregung 

und Prazisierung der Probleme mit Gewinn zu entnehmen ist. Da er auch an den 

Problemen Innereuropas beschaftigt ist und mit T. C. Passek und S. V. Kiselev ver- 

bunden war, hat der Verfasser durchaus einen weiten Betrachtungswinkel, der ihm 

erlaubt, von seinem Standort der Erforschung des Neolithikums in Griechenland 

Eigenstandiges beizutragen. Es kommt dazu, daB es ihm moglich war, die entschei- 

denden Museen in Griechenland (Athen, Korinth, Chaironea, Larissa, Volos) und auf 

Zypern aufzusuchen sowie die Sammlungen der Lander Siidosteuropas und Mittel- 

europas zu studieren.

Die Einfuhrung gibt einen guten historischen Forschungsuberblick, wobei die 

geographische und kulturelle Bedeutung Griechenlands als ,,Brucke“ zwischen Asien 

und Europa fiir das Verstandnis der Kulturentwicklung Siidosteuropas und dariiber 

hinaus betont wird. Mit Recht halt der Verfasser an der Grundterminologie von 

Chr. Tsountas, A. J. B. Wace und M. S. Thompson fest, obwohl kein Zweifel ist, daB 

die Metallbeniitzung (Kupfer und Gold) bereits von Anfang der Jungsteinzeit an 

gleichzeitig mit der fruhesten Keramik vorauszusetzen ist. Wir wissen heute, daB in 

Anatolien die Kupfergegenstande bereits in ,,prakeramischen“ Schichten vorkommen. 

Insofern sind in der Tat alle Periodenbezeichnungen (wie Neohthikum, Kupferzeit, 

Friihe Bronzezeit) irrefiihrend, bzw. sind nur konventionell zu verstehen, da eine neue 

sachgerechte Periodisierung — wegen des Fehlens ausreichender Ausgrabungen und 

Materialverarbeitungen - noch nicht moglich ist.


