
Jschr. mitteldt. Vorgesch. 73 S. 389-397 Halle/Saale 1990

Ein Versuch zur funktionalen Deutung von Erdvverken.

Vergleiche von Steinartefakten aus Graben mid zugehorigen Siedlungen

Von Andreas Zimmermann, Frankfurt am Main

Mit 1 Abbildung und 3 Tabellen

In diesem Diskussionsbeitrag soli auf der einen Seite, von einer Modellvorstellung aus- 

gehend, die Haufigkeit verbrannter Artefakte in verschiedenen Befundtypen verglichen 

werden. Auf der anderen Seite wird empirisch anhand ausgewahlter Geratekategorien 

nach Unterschieden zwischen einzelnen Befundklassen gesucht.

1. Beschreibung der Fundplatze

Aus dem Rheinland sind einige neolitbische Erdwerke bekannt geworden (Schwellnus 

1983, Abb. 15). Aufftillig ist, daB sie beinahe ausschlieBIich aus den Grabungen in den 

Braunkohlegebieten stammen. Moglicherweise liegt dies daran, daB ergrabene GroB- 

flachen vorliegen miissen, um derartige Grabenanlagen erkennen zu konnen. Jedenfalls 

ist damit zu rechnen, daB die wirkliche Dichte derartiger Befunde im Rheinland nodi 

betrachtlich griiBer ist. Welche dieser Erdwerke zeitgleich waren, kann beim gegenwar- 

tigen Stand der Untersudiungen nodi nicht gesagt werden. Die drei bandkeramischen 

Grabenanlagen in dem auf 1,3 km Lange ergrabenen Merzbachtal, samtlidi aus der 

Schlufiperiode der Bandkeramik (Phase XIII bis XIV nadi Stehli, Langweiler 8), waren 

jedenfalls mit einiger Sidierheit nadieinander „in Betrieb" (Liming 1982, Abb. 15). Die 

Steininventare zweier Fundplatze bilden einen Teil des bier untersuditen Materials.

Die Befundsituation am bandkeramischen Fundplatz Langweiler 8 (LW 8) zeidmet 

sich dadurch aus, daB die dreifadie Grabenanlage abseits der Siedlungsbefunde liegt, wo- 

mit sich Vermischungen der Grabeninventare durdi Ubersdineidungen mit Siedlungs- 

gruben in engen Grenzen halten diirften. AuBerdem stammen die Funde zum grbfiten 

Teil aus dem siedlungsabgewandten Teil des Grabens. Ursache ist ein starkerer nadi- 

bandkeramischer Bodenabtrag auf einer Stufe im Mittelhang (Boelicke u. a. 1988). Dem- 

gegeniiber schneidet der Graben des Fundplatzes Langweiler 9 (LW 9) auch Bereiche, die 

vor der Anlage des Grabens zu den hausbestandenen Zonen der Siedlung gehorten, so 

daB bier in hoherem Mafie mit einer Vermisdiung der grabenzeitlichen Funde mit alte- 

rem Siedlungsmaterial zu rechnen ist (Kuper u. a. 1977). Zum Vergleidi wurden auBer- 

dem die bandkeramischen Siedlungsfunde von Laurenzberg 7 (LB 7)1 (im gleichen Merz- 

bachabsehnitt wie LW 8 und 9) sowie aus Aldenhoven 3 (Al 3)2 (ca. 3 km merzbachab- 

warts) und aus Lamersdorf 2 (LM 2)3 (im ca. 7,5 km entfernten, benaehbarlen Indetal) 

herangezogen.4

1 Bearbeitung des Steinmaterials durch J. Gaffrey, Frankfurt am Main, in Vorbereitung.

2 Bearbeitung der Silices durch Deutmann 1983.

3 Bearbeitung des Steinmaterials Langenbrink 1983 sowie Bender 1983.

4 Herrn R. Drew, Frankfurt am Main, sei fur die Vorbereitung der in diesem Beitrag prasen- 

tierten Daten herzlidi gcdankt.
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Die Funde von zwei michelsbergzeitlichen Grabenanlagen repriisentieren in diesem 

Beitrag die Fundsituation des Jungneolithikums (zu beiden Fundplatzen vgl. J. Eckert, 

in diesem Band). Bei Inden 9 liegen nur Funde aus dem Graben selbst, und zwar aus den 

Stufen II bis III der Michelsberger Kultur vor;5 bei Koslar 10, einem Fundplatz der 

Michelsberger Kultur I, stammen die Funde einerseits aus dem Graben bzw. einer umge- 

lagerten Schicht aus der Grabenfiillung und andererseits aus einigen Gruben in ca. 35 m 

Entfernung vom Graben (Hohn 1984). Auf Grund der Nachbarschaft alter behandelten 

Fundplatze kann man storende Einflusse durch unterschiedliche Zuganglichkeit von 

Silexrohmaterialien, soweit sie nicht bereits das Resultat mensdilicher Verhaltensweisen 

sind, ausschlieBen.

2. Haufigkeit verbrannter Silices

Als erste Fundkategorie soil die Anzahl der verbrannten Silices aus• Graben und Sied- 

lungen verglichen werden. Als Hintergrund dazu sollte man wissen, daB sich ihre Haufig

keit im Verlauf der Urgeschichte regelhaft verandert. Wahrend im Mesolithikum Werte 

von fiber 20 % verbrannter Silices geliiufig sind (Lohr 1979), nimmt ihr Anteil auf 6 % 

bis 10 % in der Bandkeramik ab, um in der Riissener Kultur des Rheinlandes fiber 15 % 

zu steigen und Werte von fiber 22 % in Michelsberger Inventaren zu erreichen (Zimmer

mann 1987). Dieser Trend setzt sidi bis in die Bronzezeit fort (am Fundplatz Boven- 

karspel 33 % verbrannte Silices: frdl. Mitt. A. Hristova).

Innerhalb der Bandkeramik lassen sich bei Fundplatzen mit geringer Besiedlungsdauer 

und -dichte niedrige Prozentwerte verbrannter Feuersteine beobachten. Bei Fundplatzen 

mit dichter und lange andauernder Besiedlung verbrennen statt dessen mehr Feuersteine. 

Als Erklarungsversuch konnte man folgende Uberlegungen anfiihren: Ein Silexartefakt, 

das fur die aktuellen Zwecke des Steinsehlagers oder Benutzers zunachst nicht niitzlich 

erschien, kann fur spatere, andere Zwecke durchaus verwendbar gewesen sein. Bei holier 

Siedlungsdichte war die Wahrscheinlichkeit groBer, daB es deshalb frfiher oder spater 

wieder aufgenommen wurde. Das ffihrte bei geringer Besiedlungsdichte zu einer im 

Schnitt etwas kurzeren Nulzungsdauer der Silexartefakte. Da sich die Wahrsdieinlich- 

keiten fur ein Artefakt, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verbrennen, fiber die gesamte 

Nutzungsdauer addieren, nimmt bei lange genutzten Stiicken der verbrannte Anteil zu. 

Aus diesem Grunde muB der Vergleich zwischen dem Anteil verbrannter Silexartefakte 

aus Graben und Siedlungsgruben fur jeden Fundplatz getrennt erfolgen.

Damit befmdet man sich auf dem Weg der Entwicklung eines Denkmodells, um Er- 

klarungen daffir zu linden, weshalb einzelne Artefaktkategorien zu einem gewissen Pro- 

zentsatz verbrannt sind. Folgende Ursachen miissen einen wesentlichen EinfluB auf das 

Verbrennen von Silexartefakten haben:

1. Art und Nutzungsdauer von Feuerstellen,

2. GroBe der umgebenden Nutzflache und Anzahl der dort hergestellten oder genutzten 

Silexartefakte.

Es ist evident, daB die einzelnen Teilfladien eines Fundplatzes sich in Hinsicht auf diese 

Eigenschaften unterscheiden. Deshalb sollen folgende Flacheneinheiten unterschieden 

werden (zur Illustration vgl. z. B. Liming 1982. Fig. 12):

1. Das Innere von Hausern; es wird angenommen, daB hier stets mindestens ein kleines 

Feuer unterhalten wurde. Eines der Argumente fur diese Annahme ist, daB bei einem 

permanent brennenden Feuer die Erhaltung des Hauses, soweit es Wande und Dach 

angeht, weniger Arbeitsaufwand erfordert.

5 Bearbeitung des Steinmaterials Orzsdiig 1979.
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2. Den hausnahen Bereich; liier kann es temporare Feuer fiir spezielle Zwecke gegeben 

haben. In den Gruben dieser Nutzungszone werden die meisten Abfalle aus dem Haus 

und der Hausnachbarschaft erwartet. Grund fiir diese Erwartung ist die Annahme, 

daB die Abfallbeseitigung mbglichst wenig Arbeitsaufwand erfordern sollte. Das schlieBt 

nicht aus, daB es Ausnahmen von dieser Regel gegeben hat.

Denkbar ist ein anderes Verhalten z. B. bei der Beseitigung unangenehm riechender 

Nahrungsabfalle. Im hausnahen Bereich kbnnen in bandkeramischen Siedlungen minde- 

stens zwei Befundgruppen unterschieden werden:

1. Die Langsgruben liegen unmittelbar neben den Hausern.

2. Die sonstigen Gruben in Hausniihe lassen sich ebenfalls Hausern zuweisen. Im Fall 

des dichtbesiedelten Fundplatzes LW 8 wird ein Radius von 25 m als empirisch ver- 

niinftige Abgrenzung der hausnahen Gruben angesehen; bei geringerer Siedlungsdichte 

kbnnte man auch diskutieren, Gruben in etwas grbBerer Entfernung zu dieser Be,- 

fundgruppe zu rechnen. In jedem Fall mufi man sich bewuBt sein, daB die Abgrenzung 

dieser Gruben von den hausfernen eine Entscheidung mit einem gewissen Ermessens- 

spielraum ist.

3. In den Flachen in einiger Entfernung von den Hausern liegen die sogenannten „freien 

Gruben". Auch hier kann es temporare Feuerstellen fiir spezielle Zwecke, z. B. zum 

Brennen der Keramik, gegeben haben. Jedoch ist zu erwarten, daB die Anzahl der 

Feuerstellen pro Flacheneinheit hier wesentlich geringer war, denn der hausferne Raum 

war wesentlich groBer, so daB ein geringerer Anteil an verbrannten Silices erwartet 

werden kbnnte. Gruben, die jedoch z. B. in der Nahe von Tbpferbfen oflen standen, 

kbnnten umgekehrt einen fiir diese Befundklasse besonders hohen Anteil verbrannter 

Silices erbringen. Deshalb sind neben dem allgemein geringeren Anteil einige Inventare 

auch aus diesem Bereich zu erwarten, die relativ viel Verbranntes enthalten.

4. Auf zwei Fundplatzen sind extrem hausferne Gruben zu fassen. 1. In der Siedlung 

LB 7, wo ab Phase 6 nut noch jeweils ein Haus stand, kbnnen auch die fiber 100 m 

vom Haus entfernten Gruben zum zeitgleichen Haus gerechnet werden. 2. In LW 9 

stehen ab Phase 13 keine Hauser mehr, es existiert aber eine ganze Anzahl von Gruben, 

deren Inventare aus dem Zeitraum stammen, wahrend der Graben dieses Fundplatzes 

in Betrieb war bzw. verfiillt wurde. Die Mehrzahl dieser Gruben stammt aus dem 

Grabeninnern.

Auch innerhalb dieser durch Gruben reprasentierten Flacheneinheiten bestehen unter- 

schiedliche Wahrscheinlichkeiten, daB Artefakte verbrennen. Ihr Anteil wird von Grube 

zu Grube variieren, da der eine Befund Abfall aus der naheren Umgebung einer Feuer- 

stelle enthalten mag und der andere Befund Abfall aus einem feuerstellen-fernen Bereich. 

Zwei andere Probleme, mit denen Archaologen immer dann zu kampfen haben, wenn 

sie sich mit der Auswertung von Fundhaufigkeiten beschaftigen, fiihren ebenfalls zur Er

wartung, daB das Auftreten von Funden in einer spezifischen Befundklasse von Inventar 

zu Inventar verschiedenen Wahrscheinlichkeiten unterliegt. Eines dieser Probleme ist die 

Unvollstandigkeit von Inventaren. Bereits bei ihrer Entstehung miissen nicht zwangs- 

laufig alle charakteristischen Artefakte in ihnen enthalten sein. Wenn z. B. ein Feuer 

unterhalten wird, muB nicht unbedingt ein Silex verbrennen. Selektive Abfallbeseiti- 

gungsprozesse, Erosion nach der Ablagerung und unvollstandige Ausgrabung oder Er- 

fassung der Funde sind weitere Grunde fiir die Entstehung unvollstandiger Inventare. 

Das andere Problem ist die Vermischung von Uberresten mehrerer Tatigkeiten. Beide 

Probleme lassen ebenfalls von Grube zu Grube wechselnde Wahrscheinlichkeiten erwar

ten. Derartigen Haufigkeiten kann eine theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung vom 

Typ zusammengesetzter oder generalisierter Verteilungen angepaBt werden.

Unvollstandigkeit, Vermischungen und diejenigen Bedingungen, die am Entstehungs-
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Abb. 1. Haufigkeit verbrannter Silexartefakte in der bandkeramischen Siedlung Langweiler 8. 

In den freien Gruben (oben), in den Gruben in Hausnahe (Mitte) und in den Langsgruben 

(unten). Die erwarteten Haufigkeiten ergeben sich bei einer mbgliehst gut angepafiten theore- 

tischen Wahrscheinlicbkeitsverteilung
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ort des Inventares seine Zusammensetzung mitbestimmten, sind die Ergebnisse von Pro- 

zessen, die — bereits jeder fiir sich — zu Hauligkeitsverteilungen vom Typ der negativen 

Binomialverteilung fiihren konnen.6 Das Additionstheorem dieses Verteilungstypes be- 

legt, dafi bei der Zusammenfassung verschiedener negative!' Binomialverteilungen wie- 

derum eine negative Binomialverteilung entstelit (Him 1978, S. 81). Die beiden bestim- 

menden Parameter p (fiir die absolute Haufigkeit der Artefaktkategorie) und k (fiir den 

Grad der Klumpung) werden also von alien in Frage konimenden EinfluBgrbBen gemein- 

sam bestimmt (Pielou 1977, S. 128 ff.).

Da die Funde aus den Graben untersucht und innerhalb der Graben nicht untergeord- 

nete Befundeinheiten unterschieden werden sollen, ist es nicht moglich, mit den Para- 

metern k und p selbst weiterzuarbeiten, sondern es muB auf einem groberen Niveau mit 

Prozentwerten argumentiert werden. Aber auch zu diesem Zweck ist es niitzlich, die Para

meter der Wahrscheinlichkeitsverteilung fiir die einzelnen Fundklassen zu kennen, um 

diejenigen Ausreifier, bei denen ein anderes Zusammenwirken der oben angesprochenen 

Einflufigrofien zu einem abweichenden Inventartyp fiihrte, von den zahlenmaBig iiber- 

wiegenden Fundzusammenliangen zu trennen (Abb. 1). Erst durdi den AusschluB der 

Extremwerte kann der Anteil verbrannter Silexartefakte konsistent und unverzerrt be- 

stimmt werden.

Die so ermittelten Prozentwerte sind in Tab. 1 angegeben, wobei unsichcre Werte in 

Befundklassen mit zu wenig Gruben oder Funden eingeklammert sind.7

Tab. 1. Prozentsiitze der verbrannten Silices in verschiedenen Befundtypen bandkeramischer 

Siedlungen der Aldenhovener Platte (Kiirzel vgl. Text). In der letzten Zeile ist die 

AusreiBergrenze angegeben, bei deren Beriicksichtigung die Anpassung einer negativen 

Binomialverteilung besonders gut moglich ist

Verbrannte Silices 

in%

LW9 LW8 LW8 LB 7 Al 3 LM 2

Langsgruben 4,9 4,9 7,1 3,0 [3,6] 10,0

Sonstige 

hauszugehbrige Gruben 5,3 8,9 8,3 7,4 17,4 8,6

Freie Gruben 5,1 8,4 8,1 5,8 11,7 5,2

Hausferne Gruben 5,6 — — 4,2 — —

Graben 3,3

innen

Mitte

7,3

4,3 — —

AusreiBergrenze 5

auben

20

6,2

10 10 10 10

6 Es ist zu priifen, ob die theoretisdicn Voraussetzungen ebenfalls hinreichend fiir die Ent- 

stehung der Neyman-Verteilungen sind (z. B. Pielou 1977, S. 119) und ob die Anpassung eines 

dieser Verteilungstypen an die empirischen Haufigkeiten zu ahnlidi guten oder besseren Er- 

gebnissen fiihrt.

7 Ein Spezialfall ist das Material von LW 8, da es bier moglich ist, zwei verschiedene nega

tive Binomialverteilungen recht gut anzupassen. Deshalb sind in der Tab. 1 auch zwei Spalten 

fiir diesen Siedlungsplatz vorhanden. Bereits wenn man fiir die Gruben mit mehr als 20 ver

brannten Feuersteinen andere Ablagerungsbedingungen annimmt als fiir die meisten anderen 

Befunde, ist eine gute Anpassung moglich. Wenn man die beiden Langsgruben 5033 und 605 

jedoch ebenfalls eliminiert, wird die Anpassung wesentlich besser. Dadurch verschiebt sich 

die AusreiBergrenze auf 10 verbrannte Silices. Fiir beide Langsgruben miissen auch wegen der 

Vergesellschaftung von Funden und ihrer Anzahl Verfiillungsmedianismen angenommen wer

den, die nicht fiir Langsgruben typisch sind.
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Wenn man das oben ausgefiihrte Modell wiederzufindcn versucht, fallt als erstes auf, 

daB die Langsgruben als hausnachste Befunde nicht, wie man hatte erwarten konnen, den 

hbchsten Anted verbrannter Silices enthalten. Eine Ausnahme bildet nur der Fundplatz 

LM 2, dessen Material aber auch in anderer Hinsicht auffallt (s. u.). Man kbnnte an zwei 

Erklarungsmbglichkeiten fur den im allgemeinen zu geringen Anted verbrannter Silices 

in den Langsgruben denken: 1. Reinigungsprozesse innerhalb des Hauses verringerten 

wesentlich die Wahrscheinlichkeit dafur, daB Silices dort verbrennen. 2. Die Langsgruben 

waren bereits zum grbBten Ted verfullt, wahrend das Haus bewohnt wurde (vgl. 

H. Stauble, in diesem Band). Gegen diese Annahme spricht aber die Verbreitung der 

Kratzer (s. u.).

Die hauszugehbrigen Gruben haben allerdings, in Ubereinstimmung mit dem oben 

prasentierten Modell, einen hoheren Anteil verbrannter Silices als die freien Gruben, 

und in LB 7 ist dieser Anteil in den extrem hausfernen Gruben abermals geringer.

Die hausfernen Gruben aus LW 9 sind als zum Graben gehbrig zu betrachten, da zum 

Zeitpunkt ihrer Verfiillung dort kein Haus mehr stand (Kuper 1977). Der Anteil ver

brannter Silices ist bier sogar holier als im Siedlungsbereich. Aus der Grabenfiillung selbst 

ist allerdings der niedrigste Prozentwert iiberhaupt zu konstatieren. Bei der Rekonstruk- 

tion eines Innenwalles miifite sich die Nutzung der Innenflache auch nicht zwangslaufig 

in der Grabenfiillung niederschlagen. Die extrem niedrige Haufigkeit verbrannter Silices 

ist wegen der ausgleichenden Wirkung mbglicherweise vorliegender Vermischungen mit 

Siedlungsmaterial um so auffalliger. In der auBeren Grabenumgebung scheinen wahrend 

seiner Verfiillung keine Feuer gebrannt zu haben. Es wurde bereits erwahnt, daB zu die

ser Zeit auch im gesamten iibrigen Siedlungsbereich keine Hauser mehr gestanden haben. 

In den Graben von LW 8 ist der Anteil verbrannter Silices ebenfalls geringer als in prak- 

tisch alien anderen Befundkategorien, wobei der Prozentsatz im mittleren Graben be- 

sonders niedrig ist.

Von diesem Fundplatz liegen allerdings auch Beobachtungen zu den Felsgesteinen vor: 

In den Graben ist der Anteil verbrannter Felsgesteine hbher als in den Befunden der 

Siedlung. AuBerdem erbrachte die Artenbestimmung der Holzkohlen einen fur diesen 

Bereich der Siedlung ungewbhnlich hohen Eichenanteil (Boelicke u. a. 1988. Die ver- 

brannten Felsgesteine — oft grofie Mahlsteinbruchstucke — und die Eichenholzkohlen 

haufen sich in der Nahe der Grabenkbpfe und konnen deshalb mbglicherweise als die 

Reste konstruktiver Elemente angesehen werden. Es ist vorstellbar, dafi die groBen 

Felsgesteinstiicke bereits vor ihrer sekundaren Verwendung in der Nahe der Graben ver- 

brannt waren (Boelicke u. a. 1988).

Im Gegensatz zu den bankeramischen Befunden treten im michelsbergzeitlichen Gra

ben von Koslar 10 mit 23 % verbrannten Silices wesentlich mehr auf als in den zuge- 

hbrigen Gruben (11 %). Im Graben von Inden 1 entspricbt der Anteil verbrannter Feuer- 

steine mit 22 % dem des Grabens von Koslar 10.

3. Silexgerate

Nicht alle Fundkategorien lassen im Hinblick auf die hier unterschiedenen Befundklas- 

sen spezifische Muster erkennen, die sich in alien untersuchten Siedlungen wiederfinden 

lassen. Deshalb werden hier exemplarisch nur die Sicheleinsatze und die Kratzer be- 

handelt. Wahrend bei der Haufigkeit verbrannter Silices das Material jeder Siedlung fur 

sich getrennt ausgewertet werden muB, da ihr Anteil von Siedlungsdauer und -dichte 

abhangig ist, sind solche Einschrankungen fur die Silexegerate nicht bekannt. Es ist also 

moglich, die Gerathaufigkeiten aus den Gruben aller bandkeramischen Siedlungen der 

Aldenhovener Platte gemeinsam zu betrachten. Nach der Anpassung von negativen Bino-
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mialverteilungen an die Haufigkeiten von Sicheleinsatzen und Kratzern pro Grube ergab 

sich, dab bei Gruben mit mehr als sieben Sicheleinsatzen und mehr als 14 Kratzern nicht 

mit dem iiblichen Zusammenwirken der zur Ablagerung in den Gruben fiihrenden Pro- 

zesse zu rechnen ist. Die durch den AussdiluB der Extremwerte korrigierten Prozentsatze 

sind ohne Berucksichtigung der Zehntel in den Tab. 2 und 3 dargestellt.

Tab. 2. Prozentsatze der Sicheleinsatze in verschiedenen Befundtypen bandkeramischer Sied- 

lungen der Aldenhovener Platte (Kiirzel vgl. Text). In der letzten Zeile ist die Aus

reiBergrenze angegeben, bei deren Berucksichtigung die Anpassung einer negativen 

Binomialverteilung besonders gut moglich ist

Sicheleinsatze % LW9 LW8 LB 7 Al 3 LM2

Langsgruben [20] 16 7 [0] 17

Sonstige haus-

zugehorige Gruben 14 11 9 0 8

Freie Gruben 17 18 17 13 [4]

Hausferne Gruben 12 — 14 — —

Graben 16 16 — — —

AusreiBergrenze 7 Sicheleinsatze

Tab. 3. Prozentsatze der Kratzer in verschiedenen Befundtypen bandkeramischer Siedlungen 

der Aldenhovener Platte (Kiirzel vgl. Text). In der letzten Zeile ist die AusreiBergrenze 

angegeben, bei deren Berucksichtigung die Anpassung einer negativen Binomialvertei

lung besonders gut moglich ist

Kratzer % LW9 LW8 LB 7 Al 3 LM2

Langsgruben [25] 39 36 [66] 25

Sonstige haus-

zugehorige Gruben 44 34 25 37 36

Freie Gruben 29 30 22 33 [19]

Hausferne Gruben 36 — 23 — —

Graben 52 18 — — —

AusreiBergrenze 14 Kratzer

Die Haufigkeit von Sicheleinsatzen in den freien Gruben ist groBer als in den hausnahen. 

Die Langsgruben ordnen sich jedoch, wie auch bei der Haufigkeit verbrannter Silices, 

nicht in diesen Trend ein. Der hohere Anteil von Sicheleinsatzen in Langsgruben einer- 

seits und andererseits in freien sowie den extrem hausfernen Gruben von LB 7 labt sich 

moglicherweise dadurch erklaren, dab Schaftung und Umarbeitung der Sidieln im Haus- 

innern, die Feldarbeit aber auberhalb des hausnahen Bereiches erfolgte. Besonders bei 

den grobflachigen Arealen von LW 8 und LB 7 sowie der allmahlichen Verlagerung die- 

ser Siedlungen, erscheint es nicht unglaubwiirdig anzunehmen, dab friihere Bereiche der 

Feldflur spiiter zu Siedlungszwecken genutzt wurden. Die mit dem Graben gleichzeitigen 

Gruben aus LW 9, die vor allem durch Tatigkeiten gepragt sein sollten, die im Graben- 

innern ausgeiibt wurden, enthalten allerdings deutlich weniger Sicheleinsatze als die an- 

deren Befundklassen dieser Siedlung. Die Grabenftillung, die Tatigkeiten aus dem Be- 

reich auberhalb, jedoch der Nachbarschaft des Grabens widerspiegeln sollte, weist einen 

Prozentsatz auf, der mit dem Siedlungsmaterial vergleidtbar ist. Lagen solche Werte nur 

aus LW 9 vor, konnte man das auf Vermischungen mit Siedlungsmaterial zuriickfiihren, 

in LW 8 labt sich jedoch das gleiche beobachten.8

Bei den Kratzern ist ein klar fallender Trend mit zunehmender Entfernung vom

8 Bei den Silexgeriiten sind die Haufigkeiten so goring, daB es nicht sinnvoll erschien, die 

drei Graben von LW 8 zu unterscheiden.
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Haus zu beobaditen. Hier ordnen sich auch die Langsgruben zwanglos ein. Diese Beob- 

achtung ist iiberraschend, wenn man von einer Funktion der Kratzer bei der Fellbear- 

beitung ausgeht, wie die Untersuchung der mikroskopisch sichtbaren Gebrauchsspuren 

(Vaughan 1985) sowie der ethnographischen Parallelen (Gallagher 1977) nahelegt. Es ist 

schwer vorzustellen, daB mit Geruchsbelastigung verbundene Tatigkeiten in der Niihe 

der Hauser ausgeiibt wurden. Nur in LM 2, das auch schon bei dem Anteil der verbrann- 

ten Silices auffallig war, nimmt der Anteil der Kratzer nicht mit zunehmender Entfer- 

nung vom Haus ab. Die spatesten Gruben aus LW 9, die als zum Graben gehbrig zu be- 

trachten sind, besitzen bereits einen recht hohen Anteil an Kratzern, und aus der Graben- 

fiillung stammen sie in einer Haufigkeit, wie aus keiner anderen Siedlung und Befund- 

klasse. In der Grabenfiillung von LW 8 dagegen sind die Kratzer so selten, wie sonst 

nirgendwo. Wenn man annimmt, dab die Funde aus der Grabenfiillung in irgendeiner 

Weise Tatigkeiten aus der Umgebung des Grabens reprasentieren, muB die Umgebung 

der beiden bandkeramischen Erdwerke unterschiedlich genutzt worden sein.

SchluBfolgerungen

Aus den bis jetzt geschilderten Beobachtungen ergeben sich folgende SchluBfolgerungen: 

1. Feuer gab es sowohl im Siedlungs- wie im Grabenbereich, jedoch unterschied sich die 

Art des Feuers im Grabeninnern einerseits und dem Einzugsbereich der Grabenverfiil- 

lung andererseits deutlich von den Feuern der Siedlungsareale. Deshalb ist auch in der 

Anzahl der verbrannten Silices ein Hinweis darauf zu sehen, daB es sich bei den Graben- 

anlagen der spaten Bandkeramik im Bereich der Aldenhovener Platte um keine Befesti- 

gungen von Siedlungen handelte. 2. Die Art der mit Grabenanlagen verkniipften Tatig

keiten unterscheidet sich zwischen Bandkeramik und Michelsberg, vermutlich aber sogar 

innerhalb der Bandkeramik. 3. Die methodischen Voraussetzungen zur Auswertung von 

Fundhaufigkeiten in Gruben und Graben sind recht ahnlich, wobei besonders auf die 

Mbglichkeiten des Vergleiches von theoretischen und empirischen Haufigkeitsverteilun- 

gen aufmerksam zu machen ist.
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