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Pollenanalytische Untersuchungen im Allertal bei Eilsleben, Kr. Wanzleben, 
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des Friihneolithikums (Vorlaufige Mitteilung)
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Mit 2 Abbildungen und 1 Beilage

1. Einleitung

Die Anwendbarkeit und Aussagefahigkeit der Pollenanalyse wird entscheidend durch 

die Erhaltungschancen von Bliitenstaub beeinfluBt. So bieten organogene Sedimente bei 

weitgehender Abwesenheit von Luftsauerstoff gunstige Konservierungsbedingungen fur 

Pollen und Sporen. Hieraus ergeben sich jedoeh Probleme hinsichtlich des Vorkommens 

bzw. der Verbreitung geeigneter Ablagerungen. Im Gegensatz zum Jungmoranengebiet 

mit seinem Reichtum an Seen und Mooren ist das Altmoranengebiet bzw. die Periglazial- 

landschaft mit ihren Lbfiboden benachteiligt, da dort geeignete Sedimente fiir pollen

analytische Untersuchungen selten sind. Demzufolge liegen auch insbesondere aus dem 

zirkumherzynen Trockengebiet, das weitgehend mit dem Areal der Schwarzerden koinzi- 

diert, wenige palynologische Arbeiten vor, die Aussagen fiber die naclieiszeilliche Vege

tationsentwicklung gestatten. Die Untersuchungen vom Gaterslebener See sowie vom Sal- 

zigen See (Muller 1953) und vom Alperstedter Ried (Lange 1965) erlauben nach wie vor 

den besten Einblick in die Grundziige der spatglazialen und holozanen Vegetationsge- 

schiehte dieses Raumes. Weitere Untersuchungspunkte wiiren wiinschenswert, ist doch 

gerade diese Region fiir den Prahistoriker sehr reizvoll, da es sich hierbei um eine Alt- 

siedellandschaft handelt, in der die Anwesenheit der altesten Ackerbauern und! Vieh- 

ziichter Mitteleuropas bezeugt wurde (Quitta 1960). In diesem Zusammenhang wurden 

von archaologischer Seite sehr interessante Fragestellungen zum Landschaftszustand bzw. 

zu den Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt in friihneolithischer Zeit for- 

muliert, deren Beantwortung nur durch gezielte interdisziplinare Zusammenarbeit mit 

Naturwissenschaften mbglich und sinnvoll ist. Gunstige Bedingungen fiir derartige Unter

suchungen bieten die Forschungen im Rahmen der Ausgrabungen des linienbandkera- 

mischen Erdwerkes von Eilsleben, Kreis Wanzleben (Kaufmann 1977 und zuletzt 1986). 

Die Fundstelle befmdet sich im nordlichen Randbereich der LoB- bzw. Schwarzerdever- 

breitung der Magdeburger Borde, in unmittelbarer Nahe zur Allerniederung. Diese 

Talung verdankt ihre Entstehung der Salinartektonik, denn ein an die sog. Aller-Stbrungs- 

zone gebundener Salzdiapir befmdet sich im Untergrund. Auslaugungs- und Absenkungs- 

prozesse begiinstigen die Vermoorung wiihrend des Holoziins. Selten erreichen die Nieder- 

moore dort eine groBere Miichtigkeit als 2 m. Mittels Transektbohrungen im Jahre 1987 

wurden jedoeh siidlich der Ortslage Eilsleben tiefere Strukturen ermittelt, die mit fiber 

4 m maditigen limnischen bis telmatischen Sedimenten geftillt waren. Erste Ergebnisse 

der palynologischen Untersuchungen werden im folgenden anhand des Bohrkerns 17/87 

diskutiert, da er pollenfuhrende Ablagerungen aus friihneolithischer Zeit erfaBt (zur Lage 

des Bohrprofils vgl. Abb. 1).
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Abb. 1. Allerniederung bei Eilsleben, Kr. Wanzleben. 1 — Lage des bandkeramisehen Erd- 

werkes; 2 — Bohrprofil 17/87 fiir Pollenanalysen

2. Biostratigraphische Einstufung des Pollenprofils

Die Zuverlassigkeit der 14C-Methode ist bei kalkhaltigen bzw. bei limnischen Sedimenten 

durch den sog. Hartwasser- bzw. Reservoireffekt eingeschrankt (Geyh 1983). Da bei der 

Bohrung 17/87 in der Allerniederung derartige Ablagerungen erfafit wurden, ist es z. Zt. 

noch problematisch, die Radiokarbondatierung fiir Pollenanalysen in Eilsleben zu 

nutzen. Um dennoch die pollenanalytischen Befunde aus der Allerniederung zeitlich ein- 

zugrenzen, miissen die Moglichkeiten der biostratigraphischen Korrelation genutzt wer- 

den. Aufgrund der ahnlichen landschaftlichen Verhiiltnisse bieten sich die Untersuchungen 

des ca. 40 km entfernten Gaterslebener Sees (Muller 1953) an.

Der untere Teil des Bohrprofils Eilsleben 17/87 erfafat das mittlere und jiingere At- 

lantikum (2. Halfte der Pollenzone VI und Pollenzone VII nach Firbas 1949). Da diese 

Pollenzonen zeitlich den friih- und mittelneolithischen Kulturen (im Sinne von Behrens 

1973) entsprechen, soli im folgenden dieser Profdabschnitt gesonderte Beriicksichtigung 

linden (Faltbeilage 1).

Im Gaterslebener See wurde das altere Atlantikum (Pollenzone VI) von FI. Muller 

(1953) mit der Ausbreitung des Eichenmischwaldes charakterisiert. Die Hasel tritt im 

Vergleich zum vorangegangenen Boreal stark zuruck, wahrend die Kiefer offensichtlich 

die Standorte beibehalt, auf die sie im Boreal gedrangt wurde. In der 2. Halfte der 

Zone VI werden anthropogene Eingriffe in die Vegetation spurbar (z. B. Getreidepollen, 

Plantago major + media). Demzufolge setzt die pollenanalytisch erfafrte organogene Se

dimentation in der Allerniederung bei Eilsleben im jiingeren Abschnitt der Pollenzone VI 

ein, denn von Anfang an sind Siedlungseinfliisse nachweisbar.

Die Korrelation mit dem Gaterslebener See bereitet aueh in bezug auf den Ubergang
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der Pollenzone VI zur Pollenzone VII prinzipiell keine Schwierigkeiten. In Ubereinstim- 

mung mil H. Muller (1953) kann in Eilsleben der Beginn der Eichenmischwaldzeit (VII) 

mit dem Auftreten einer mehr oder weniger geschlossenen Buchenkurve definiert werden, 

die im Verlauf der Zone durchschnittlich 1—2 % erreicht. Uberdies wurde als Kriterium 

der Grenzziehung der Anstieg der Fichtenkurve herangezogen, der mit der Ausbreitung 

dieser Gehblzgattung im Oberharz in Verbindung gebracht wird und sich im zirkum- 

herzynen Trockengebiet durch erhohten Fernflug (bis 4%) ausgewirkt hat. Der Steilanstieg 

von Picea im Oberharz wurde spater radiometrisch datiert und somit die Grenze zwischen 

den Zonen VI und VII um etwa 6000 B.P. (unkalibriert) bestatigt (Willutzki 1962). Als 

biostratigraphischer Indikator ist uberdies der Naehweis des Spitzwegerichs (Plantago 

lanceolata) von Bedeutung, der als Archaeophyt durch den neolithischen Ackerbau in 

Mitteleuropa eingebiirgert wurde. Im Gebiet des Gaterslebener Sees tritt der Spitzwege- 

lich erstmalig am Beginn der Zone VII auf (Muller 1953), und dieser Abschnitt wurde 

spater von W. F. Libby durch 14 C auf 6050 + 150 B.P. (unkalibriert) datiert (Thieme 

u. a. 1987, S. 458). Audi in der Allerniederung bei Eilsleben tritt Spitzwegerich erstmals 

am Beginn der Pollenzone VII auf und korrespondiert mit dem Einsetzen der Buchen

kurve sowie mit dem Anstieg der Fichtenwerte.

Entsprechend den Untersudiungen vom Gaterslebener See wurde der Beginn des Sub- 

boreals (Pollenzone VIII) im Profil Eilsleben 17/87 mit dem Anstieg der Buchenkurve 

sowie mit dem Auftreten einer geschlossenen Hainbuchenkurve festgelegt (etwa 4500 B.P. 

unkalibriert). Im nordlichen Mitteleuropa wird die Grenze VII/VlII mit dem sog. Ulmen- 

abfall um 5000 B.P. (unkalibriert) gesetzt. Im Altsiedelgebiet ist die Verwendung des 

Ulmenabfalls als Zeitmarke problematisch, da er sich beispielsweise im Leinebergland 

fiber die gesamte Zone VII erstreckt (Chen 1982) und in Eilsleben ganz offensichtlich mit 

verstarkten Siedlungsaktivitaten koinzidiert (Faltbeilage 1). Im bezug auf eine Ver- 

knupfung friihneolithischer Funde mit biostratigraphischen Befunden der Pollenanalyse 

sind Untersudiungen am GroBen Buchsberg bei Konigsaue erwiihnenswert. Am Ufer des 

Gaterslebener Sees wurde ein Fundhorizont mit Scherben der alteren bis mittleren Linien- 

bandkeramik von Kalkmudden iiberlagert, die nadi H. Muller (in Toepfer 1956) im mitt

leren Atlantikum (Ubcrgang VI zu VII) gebildet wurde.

3. Der EinfluB der neolithischen Besiedlung im Allergebiet bei Eilsleben auf die Vege

tation

Seit den klassisdien Arbeiten von F. Firbas (1937) zur Unterscheidung zwischen Wild- 

gras- und Getreidepollen sowie von J. Iversen (1941, 1973) fiber die pollenanalytisch nach- 

weisbaren Veranderungen der Vegetation wahrend einer „Landnam“-Phase hat sich die 

Palynologie in den letzten Jahren verstarkt um die Erweiterung der methodischen Basis 

bemfiht, versdiiedene Indikatoren fiir anthropogene Vegetationsveriinderungen zu nutzen. 

Auffallig werden diese Veranderungen vor allem im Auftreten und in der Haufigkeit be- 

stimmter Nichtbaumpollen, die als „Siedlungszeiger“ in ihrer Kombination nach K.-E. 

Behre (1981) Riickschlfisse auf versdiiedene anthropogen beeinflufite Biotope erlauben 

(Abb. 2). Uberdies konnen aber auch Veranderungen in der Waldstruktur, die aus dem 

Pollendiagramm abgeleitet werden durfen, Hinweise auf menschliche Eingriffe geben 

(vgl. z. B. Aaby 1986).

Anhand des Pollendiagramms aus der Allerniederung lassen sich auf dieser metho

dischen Grundlage fiir die nahere Umgebung bislang 3 Besiedlungsphasen wahrend des 

Frfih- und Mittelneolithikums nachweisen (Faltbeilage 1, Phasen A, B und C). Die orga- 

nogene bzw. limnische Sedimentation setzt in tieferen Bereichen der Allerniederung wah

rend der Siedlungsphase A in der 2. Halfte der Pollenzone VI ein. Altere Ablagerungen 

wurden noch nicht durch Bohrungen erfafit, so daB sich keine Aussagen fiber den Vege-
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Winter- Sommer- Brache Feucht- Trocken- Hude- Wege,

getreide getreide, griinland, rasen, wald Ruderal-

Hackfrucht Weide Heide platze

 
Gerste ( Hordeum ) - - - - - -—- - - - -

 
Weizen ( Triticum ) . . . . . ——- - - - - -

  Nelkengewachse ( Caryophyllaceae ) ■—’- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Vogelknoterich ( Polygonum aviculare ) •- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■- - - - - - - - - - - - - - - - -

  
Kreuzblutengewachse ( Brassicaceae ) •- - - - - - - -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
HahnenfuBgewachse ( Ranunculaceae ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - "■ ■- - - - - - - - - - -

  
Sauerampfer ( Rumex acetosa ) •- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

 
Spitzwegerich ( Ptantago lanceolate ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Breitwegerich ( Plantago major + media ) - - - - - - •- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ■11™

  
Doldenblutengewdchse I Apiaceae ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
TeufelsabbiB ( Succisa pratensis ) ■■■- - - - - - - -

Glockenblume ( Campanula ) ■—————————- - - - - -

 
Adlerfarn ( Pteridium aquilinum ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

 
GansefuBgewdchse ( Chenopodiaceae 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Brennessel ( Urtica) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h

BeifuB ( Artemisia ) —;- - - -  -- - - - - —■

Abb. 2. Siedlungszeiger und ihre unterschiedlich e Bedeutung als Indikatoren fur anthropogen 

beeinflufite Biotope (Auswahl aus Behre 1981). In dieser Darstellung wurden nur solche Taxa 

beriicksichtigt, die fiir die Interpretation des Pollendiagramms aus der Allerniederung bei 

Eilsleben von Bedeutung sind. In begrenztem Umfang kbnncn einige Zeiger auch auf natiir- 

lichen Standorten verbreitet gewesen sein (z. B. Artemisia und Chenopodiaceae auf Salzstellen 

innerhalb der Allerniederung). Ihr gehauftes Auftreten in Verbindung mit Getreidepollen ist 

jedoch eindeutig anthropogen bedingt

tationszustand vor der agrarischen Landnutzung ableiten lassen. Die untersten Pollen- 

spektren zeigen jedoch, daB neben den Komponenten des Eichenmischwaldes mit hbheren 

Anteilen von Kiefern (Pinus) am Geholzbestand des Gebietes zu rechnen ist. Die Kurve 

der Eiche (Quercus) weist eine Depression auf, die oflenbar mit Holzeinschlag zu erklaren 

ist. Hiermit korrespondieren die erhohten Nichtbaumpollenwerte, die vor allem durch die 

Siedlungszeiger hervorgeriefen werden. Mit erhohten Offen! andanteilen muB demzufolge 

gerechnet werden. Aus den geringen Getreidepollennachweisen darf nicht auf die Inten

sity des Aekerbaus geschlossen werden, denn gerade bei den im Fruhneolithikum haufig 

angebauten Getreidearten Triticum monococcum und Triticum dicoccum handelt es sich 

um autogame Spelzweizensorten, deren Pollenproduktion und Verwehbarkeit gering ist, 

zumal sich nach der Befruchtung die Spelzen wieder schliefien und somit ein GroBteil der 

Pollen eingeschlossen bleibt (Willerding 1986). Die Erfassungschance im Pollendiagramm 

ist also minimal. Anhand der Siedlungszeiger kann nicht entschieden werden, ob Winter- 

oder Sommergetreide angebaut wurde, denn die erfaBten Indikatoren lassen beide Mog- 

lichkeiten often (Abb. 2). Durch Untersuchungen an pflanzlichen GroBresten in Nieder- 

sachsen ist nach U. Willerding (1983) fur die Bandkeramik der Anbau von Getreide als 

Winterfrucht wahrscheinlich. Die hohen Werte von GiinsefuBgewachsen (Chenopodiaceae) 

konnten zusammen mit denen von BeifuB (Artemisia) durch Siedlungsnahe hervorge- 

rufen worden sein (Wege und Ruderalstandorte). Am Ende der Siedlungsphase A steigen 

die Haselwerte an, die Buschvegetation wurde also durch die aufgelassenen Flachen ge- 

fordert. Danach regeneriert der Wald: Die Kiefer blieb konkurrenzfahig und hat wohl 

die alten Standorte wieder besetzt. Eichen, Ulmen und Eschen breiten sich starker aus, 

wahrend Haselgebiisch und die heliophile Krautflora (Siedlungszeiger) stark abnehmen. 

Die Getreidekurve setzt ebenfalls aus. Das Begenerationsvermbgen des Waldes wahrend 

dieser siedlungsfreien Zeit macht die Existenz natiirlicher Steppeninseln im gegebenen
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Gebiet wahrend des Atlantikums wenig wahrscheinlidi. Interessant sind in diesem Zu- 

sammenhang die bisherigen Molluskenuntersuchungen von D. Mania (in Kaufmann 1980) 

auf dem Gelande des jungstlinienbandkeramischen Erdwerkes bei Eilsleben, die zunachst 

auf thermophile Laubmischwalder auBerhalb der Allerniederung hinweisen, und erst 

wahrend der Besiedlungsphase nehmen die Waldarten ab. Dies ist umso bemerkenswerter, 

da vor der jungstlinienbandkeramischen Besiedlung diese Stellc bereits wahrend der 

iiltesten Linicnbandkeramik landwirtschaftlich genutzt wurde.

Am Ende der Pollenzone VI werden im Gebiet um Eilsleben erneut Siedlungsaktivita- 

ten spurbar. Wieder nehmen die Nichtbaumpollen starker zu (mit Getreide und anderen 

Siedlungszeigern), und die kiinstliche Auflichtung forderte die Ausbreitung von Hasel- 

strauchern. Im Verlauf dieser Phase erscheint erstmalig der Spitzwegerich. Die Nachweise 

sind allerdings nur sporadisch und deuten demzufolge auf eine geringe Bolle von Feucht- 

griinland und Weide (vereinzelt auch Succisa pratensis als entsprechender Zeiger). Die 

Haustiere fanden wohl in den aufgelichleten Waldern (Pteridium aquilinum als Indika- 

tor) oder auch auf aufgelassenen Flachen geniigend Nahrung. Hinweise auf die Dauer 

der Besiedlungsphase B geben unter Vorbehalt die absoluten Pollenkonzentrationen 

(Faltbeilage 1). II.-J. Beug (1986) legte fur einen aquivalenten Zeithorizont im Luttersee 

nach Vergleichsdaten einen Durchschnittsinflux von etwa 14000 Pollenkornern pro 1 cm2 

im Jahr den Berechnungen zugrunde. Unter Venvendung dieses Richtwertes konnte die 

Besiedlungsphase B im Allergebiet etwa 150 bis 200 Jahre gedauert haben. Im AnschluB 

kommt es wiederum zur Waldregeneration. Wahrend die Hasel zurfickgedrangt wird, 

breiten sich Eichen und vor allem auch Kiefern aus. Die Nichtbaumpollenkurve fallt auf 

niedrige Werte, wobei die Siedlungszeiger fast verschwunden sind. Wahrend die Birke 

bei der Waldregeneration im gegebencn Fall praktisdi keine Bedeutung hat, ist es zur 

Zeit noch schwierig, die Rolle der Kiefer hierbei zu beurleilen. Aus den hohen Werten 

darf abgeleitet werden, dafi sie in der ersten Halfte der Pollenzone VII im Gebiet kon- 

kurrenzfahig blieb. Dies ist nicht nur ein lokales Phanomen, denn die Diagramme vom 

Gaterslebener See (Muller 1953) sowie vom Alperstedter Ried (Lange 1965) weisen im 

mittleren Atlantikum vergleichbar hohe Anteile von Pinus auf. Moglidierweise deuten 

sidi somit regionale Besonderheiten im zirkumherzynen Trockengebiet an, denn in an

deren LbBlandschaften Mitteleuropas mit bandkeramischer Besiedlung (z. B. Nieder- 

rheinische Bucht) spielt die Kiefer im Atlantikum eine sehr untergeordnete Rolle, und 

man rechnet auf den Hochflachen sogar mit dichten Lindenwaldern, die von den ersten 

Ackerbauern und Viehziichtern gerodet werden muBten (Kalis 1988).

In der 2. Halfte der Pollenzone VII lassen sich im Gebiet um Eilsleben dann standig 

anthropogene Einfliisse auf die Vegetation nadiweisen (Abschnitt C). Die Verringerung 

der Baumpollenanteile deutet auf umfangreidiere Rodungen hin, bei denen Eichen, Ul- 

men, Linden und wohl auch Kiefern betroffen waren. Die synanthrope Vegetation ge- 

winnt an Bedeutung (Segetal- und Ruderalflora). Getreidepollen treten regelmaBig auf. 

Im Verlaufe dieses Abschnitts spielte die Feuchtgriinland- und Weidewirtsdiaft eine zu- 

nehmende Rolle (Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Plantago major + media, Com- 

positae und Apiaceae als Indikatoren), wahrend die Hudewaldnutzung moglicherweise zu- 

ruckging (Pteridium aquilinum als Zeiger). Aussagen fiber das Verhaltnis zwischen 

Ackerbau und Viehzucht lassen sich aus dem Pollendiagramm schwerlich ableiten, da 

autogame Getreidearten, wie bereits erwahnt, nur geringe Erfassungschancen fur die Paly- 

nologie besitzen.

4. Korrelation mit siedlungsarchaologischen Befunden

Das Pollendiagramm aus der Allerniederung reflektiert naturgemaB nicht nur die Sied- 

lungsvorgange auf dem Gelande des befestigten neolithisdien Erdwerkes bei Eilsleben,
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sondern ist fur den engeren Raum reprasentativ. Der EinfluB der extralokalen Vegetation 

hangt hierbei von der See- bzw. Moorflache ab, und zwischen beiden Faktoren besteht 

eine direkte Proportionalitat (Tauber 1965, Behre/Kucan 1986). Da sowohl die archao- 

logischen als auch die palynologischen Felduntersuchungen nodi nicht abgeschlossen sind, 

ist es schwierig, bcide Befundgruppen miteinander zu verkniipfen. Die Gefahr des Zirkel- 

schlusses ist hierbei grofj. Zumindest darf abgeleitet werden, daB die biostratigraphisdien 

Merkmale (Ubergang Pollenzone VI zu VII) eine Korrelation der Siedlungsphase B mit 

der jungsten Linienbandkeramik bzw. Stichbandkeramik recht wahrscheinlich machen. 

Die Siedlungsphase A reprasentiert im Pollendiagramm einen alteren bandkeramischen 

Horizont, wobei derzeit nodi nicht entsdiieden werden kann, ob es sich im gegebenen 

Fall um die alteste neolithische Besiedlung des Gebietes (also um die alteste Linienband

keramik) handelt, da die Pollenzone VI nur in ihrem jiingeren Teil erfaBt wurde. Die 

Besiedlungsphase C laBt sich mit dem Mittelneolithikum korrelieren. Im Gebiet um Eils

leben sind bislang die Baalberger und die Bernburger Kultur belegt. Demzufolge ware 

eine Besiedlungsliicke zu erwarten, die aber im Pollendiagramm nicht erkennbar wird. 

Wahrend des Mittelneolithikums ist eine kontinuierliche Siedlungsaktivitat im Arbeits- 

gebiet nicht auszuschlieBen, wobei sich Siedlungsschwerpunkte durchaus verlagert haben 

konnen. Die Vorstellungen uber den Ablauf der archaologischen Kulturentwicklung wer

den sicherlich nodi prazisiert. So ist z. B. die sog. Sdibninger Keramikfazies aus dem 

benachbarten Helmstedter Raum in ihrer chronologisdien Stellung innerhalb des Mittel

neolithikums noch ungeklart (Thieme u. a. 1987).

5. Ausblick

Die in diesem Rahmen diskutierten pollenanalytischen Ergebnisse tragen vorlaufigen 

Charakter. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um detailliertere Aussagen iiber die 

Landschafts- und Besiedlungsgesdiidite zu ermoglidien. Folgende Sdiwerpunkte miiBlen 

hierbei Beriicksiditigung fmden:

— Das Bohrnetz innerhalb der Allerniederung ist zu verdiditen, um mogliche altere Ab- 

lagerungen palynologisdi erfassen zu konnen.

— Untersuchungen zur jiingeren holozanen Vegetationsentwicklung waren in Abhangig- 

keit von den Sedimentationsbedingungen wiinschenswert.

— Die Erweiterung palynologisdier Untersuchungen bieten iiberdies die Grundlage fur 

die Rekonstruktion der Moorgenese (Wadistums- und Stagnationsphasen).

— Die biostratigraphischen Befunde miissen durch radioinetrische Daten flankiert wer

den, um auf Grundlage einer gesicherten Chronostraligraphie die Korrelation mit 

archaologischen Kulturen zu verifizieren.

— Andere Feuchtstellen aus der naheren und weiteren Umgebung sollten pollenanalytisch 

bearbeitet werden, um Aussagen fiber Vegetationsverhaltnisse bzw. -veranderungen 

in Raum und Zeit treflen zu konnen.
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