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Der EinfluB der geographischen Uniwelt aid'die linien- mid 

stichbandkeramische Besiedlung des Mittelelbe-Saale-Gebietes

Von Burchard Sielmann, Hamburg

Mit 21 Abbildungen sowie 6 Karten am SchluB des Bandes

Einleitung

Die einzelnen Elemente der fruhneolithischen Wirtschaft sind aufgrund direkter Funde 

heute hinreichend bekannt (Muller 1964; Rothmaler und Natho 1957; 

Willerding 1969). Ebenso vermogen wir die Anspruche, die die Haustiere und 

Kulturpflanzen an Boden, Klima usw. stellen. in etwa zu umreiBen. Das bedeutet, dab 

die geograpliisclie Umgebung einer Siedlung in der Lage ist, Hinweise zu liefern, in 

welcher Intensitat die einzelnen Elemente des Anbaus und der Viehzucht jeweils zur 

Deckung des Nahrungsbedarfes genutzt wurden. Wenn es auch nicht moglich ist, durch 

eine solche Analyse die Wirtschaftsstruktur der Siedlungen exakt oder auch nur an- 

niihemd exakt zu ermitteln, so lassen sich doch bestimmte Tendenzen herauskristalli- 

sieren, deren Kenntnis fur die Beurteilung der landwirtsdiaftlichen Entwicklung von 

Bedeutung ist. Es ist das Ziel unserer Studie, die Besiedlung des Mittelelbe-Saale-Ge- 

bietes durch die Linien- und Stichbandkeramiker unter dicsem Aspekt zu beleuchtcn.

Die arbeitsmethodischen Grundlagen

Bereits an anderem Ort (Sielmann 1972, 3—8) haben wir uns mit den arbeits

methodischen Grundlagen einer besiedlungsgeschichtlichen Analyse auseinandergesetzt. 

An dieser Stelle wird es geniigen, die hier verwandten kartographischen Unterlagen auf- 

zuzeigen sowie den arbeitstechnischen Weg zu beschreiben, der zu unseren Ergebnissen 

fiihrte.

Zur Ermitllung der Bodensubstrate diente uns die Bodenkarte aus dem Atlas des 

Saale- und mittleren Elbegebietes (Schluter und August 1959—1961, Bl. 44). 

Dabei haben wir in der Regel zwischen zwei Substratgruppen unterschieden! unter 

dem Begriff L o B sind alle Boden auf LoBbasis zusammengefaBt. Nicht dazu gerech- 

net werden allerdings jene, die auf der Bodenkarte als grundwasserfeuchte Losse ein- 

getragen sind.

Diesen ackerbaulich hochwertigen LoBgruppen werden die ubrigen Substrate als 

ackerbaulich minderwertigere „Nicht-LoPgruppe“ gegenubergestellt. Zu ihr gehoren in 

der Hauptsache Lehme, Tone und Sande.

Zur Ermitllung der Klimaverhaltnisse wurden die Niederschlagskarte des Klima- 

Atlasses der DDR, Blatt 11/38, sowie die Klimakarten des Atlasses des Saale- und mitt

leren Elbegebietes (Schluter und August 1959—1961, Blatt 3) herangezogen.

20 Jahr. f. Mitteldt. Vorgesch. Bd. 60, 1976
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Abb. 1 Der Ausschnilt der Verbreitungskarte im Verhaltnis zu den Blattern der Ubersiclrts- 

karle von Milleleuropa

M 53 Magdeburg N <53 Berlin

"9

52 Dre aden

M 51 Erfurt //////

//////////////////
51 Kar 

/////////

L-Marx-

Stadt

Es sei an dieser Stella nochmals belont, daB bei unserer Untersuchung nicht die abso- 

luten Klimawerte zur Debatte stehen, sondern lediglich die relative GroBenordnung 

bestimmter Zonen miteinander verglichen wird (S i e 1 in a n n 1972, 5—7). Wir haben 

dem dadurch Rechnung getragen, daB wir die einzelnen Klimabereiche als Stufen be- 

zeichnen. So wird die relativ niederschlagarmste Zone des Mittelelbe-Saale-Gebietes 

Niederschlagsstufe 1 genannt, der angrenzende regenreiche Raum Niederschlagsstufe 2 

usw.

Boden- und Klimakarten warden durch Projektion auf den MaBstab 1:300 000 ver- 

grofiert und sodann mit der Ubersichtskarte von Mitteleuropa zur Deckung gebracht, 

wobei folgende Blatter Verwendung fanden:

M 53 Magdeburg M 52 Halle M 51 Erfurt

N 53 Berlin N 52 Dresden N 51 Karl-Marx-Stadt

Aus der Synthese dieser Unterlagen wurden ebenfalls im MaBstab 1:300 000 zwei 

Arbeitskarten gezeichnet. Die eine beriicksichtigt das Gewassernetz der Ubersichts-
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karten von Mitteleuropa sowie die Linien gleichen Niederschlags (Isohyeten) dor Karte 

der jahrlichen Regenmengen aus dem Klima-Atlas der DDR. Die andere Karte zeigt 

in etwas vereinfachender Umzeichnung1 die Bodenarten nach der erwahnten Vorlage 

aus dem Atlas des Saale- und mittleren Elbegebietes.

In diese Arbeitskarten warden die aus der Literatur ausgezogenen Fundstellen so 

genau als moglich eingetragen. Ein groBer Teil konnte dabei aufgrund naherer Angaben 

relativ exakt innerhalb der entsprechertden Gemarkungen fixiert werdep. Wenn solche 

spezifischen Auskiinfte fehlen, wurde der Fundpunkt in oder neben dem angegebenen 

Ort eingezeichnet. Selbstverstandlich kann dadurch bei der Beschreibung der geogra- 

phischen Umgebung eine gewisse Fehlerquote entstehen. Es ist beispielsweise durchaus 

moglich, daB eine Siedlung rechts eines FliiBchens kartiert wurde, in Wirklichkcit aber 

aid’ seinem linken Ufer zutage kam. Da der MaBstab 1:300 000 indessen von vornberein 

eine Beschreibung im Sinne einer kleinraumigen geograph ischen Analyse verbietet, 

fallen derartige Ungenauigkeiten katim ins Gewicht. Ziidem warden die Fundstellen 

als stark vergroBerle Kreise in die Arbeitskarten aufgenommen. I hr Durchmesser be- 

tragt 4 nun. was einer Slrecke von ca 1.2 km in Wirklichkeit cntspricht. .Die Chance, 

daB der Punkl auch bei fehlenden naheren Angaben die wirkliche Lokalitat uberdeckt, 

wird dadurch relativ groB. Auf jeden Fall wird unsere Kartierung in der Lage sein, 

die wesentlichen Verbaltensweisen der friihneolithischen Siedler bei der Auswahl ihrer 

Wirtschaftsraume aufzuzeigen.

In der vorliegenden Publikation wurde auf die Darstellung des Gewassernetzes 

verziehtet. Gezeigt wird lediglich die Bodenkarte, in die die Linien gleichen .Xieder- 

schlages ubernommen. wurden. Fur den Druck wurden die Karten auf etwa ein Drittel 

verkleinert, wobei auf die Darstellung derjenigen Gebiete verziehtet wurde, die keine 

linien- und stichbandkeramische Besiedlung zeigen. Abb. 1 verdeutlicht, welchen Aus- 

schnitt die ausgedruckte Karte im Verhaltnis zur Ubersichtskarte von Mitteleuropa 

umfaBt.

Die Linienbandkeramik im Mitlelelbe-Saale-Gebiet

Die Entwicklung der Linienbandkeramik wird heute in vier oder mehr Stil- bzw. Zeit- 

phasen eingeteilt (Hoffmann 1963; Meier-Arendt 1966; Modderman 

und Waterbol k 1958—1959; I) o h r n -1 h m i g 1973; E c k e r 1 e 1966). Da 

wir bei unseren Untersuchungen ausschlieBlich auf publiziertes Material angewiesen 

waren, eine Darstellung der Bandkcramik im behandelten Gebiet aus neuerer Zeit in

dessen noch nicht vorliegt, muBten wir zwangslaufig auf die grobere Gliederung von 

H. B u t s c h k o w (1935) zuriickgreifen. Er teilte damals die Linienbandkeramik in 

eine altere und eine jiingere Zeitphase ein.

Durch die Arbeit von H. Q u i t ta (1960) fiber die alteste Bandkeramik Mitteleu- 

ropas, in der die entsprechenden Siedlungen katalogartig aufgefiihrt werden, gewinnen

1 Verziehtet wurde auf die Signaturen: Boden auf flaehen Hangen, Boden auf steilen Hangen, 

starker degradierte Boden. Ferner wurde nicht unterschieden zwischen: Steppenboden, brau- 

nen Waldboden, rostfarbenen Boden. Eingetragen wurden allerdings die Linien, die diese 

Bodentypen trennen.
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wir eine weitere Zeitphase liinzu. Insgesamt konncn wir also drei Entwicklungshori- 

zonte beleuchlen.

Dieser ini wesentlichen2 auf den Katalogteilen der Publikationen von Butsch- 

kow und Quitta beruhenden Materialbasis stebt eine Vielzahl neu entdeckter, 

unverbffentlichter Fundstellen gegeniiber.3 Die Frage, <>b unsere Grundlage ausreicht, 

der \\ irklichkeit angenaherle Ergebnisse zu liefern, mdchlen wirbejahen. Nach andern- 

orts gemachten Erfahrungen (Sielmann 1971: 1972) scheint tins die weit liber 

400 liegendc Gesamtzahl der Fundstellen'4 eine relativ gute statistische Ausgangsbasis 

darzuslellen. Bei der Betrachtung des Umweltbezuges der einzelnen Zeitphasen 

schrumpft diesc Zahl natiirlich zum Teil erheblich zusammen. Wenn wir dennoch glau- 

ben. mit den ermittelten Verhaltensbildern der Realitat nahezukommen, so stebt da- 

hinter die Beobachtung, daB der Umweltbezug der Linienbandkeramik im Mittelelbe- 

Saale-Gebiet in seinen prinzipiellen Ziigen weitgehend mil den Verbaltnissen in ande- 

ren Hnienbandkeramischen Verbreitungszentren iibereinslimmt (Sielmann 1972). 

Eine solclie Erscheinung wird man wohl kaum dem Zufall zuschreiben kbnnen. Skcp- 

sis ist lediglich fiir das Bild des altesten Siedlungshorizontes angebracht, da uns fur 

diesen Zeitabschnitt nur 17 Fundeinheiten zur Verfiigung stehen. Hier wird man ab- 

warten miissen, ob in Zukunft zutage tretende neue Fundstellen die hier gewonnenen 

Ergebnisse verandern oder bestatigen.

Die a I I e s t e Linienbandkeramik

Dor Umweltbezug der altesten Linienbandkeramik im Mittelelbe-Saale-Gebiet ist 

von uns bereils an anderer Stelle behandelt worden (S i e 1 m a n n 1972, 10. 20—22). 

Da innerhalb der vorliegenden Studie indessen eine genauere Lokalisierung der Fund

stellen moglich war und sich dadurch ein modifiziertes Bild ergibt, soil die Betrachtung 

hier noch einmal aufgerollt werden.

Die Bezugnahme zum Boden

Audi nach verbesserter Kartierung fallen alle 17 von Quitta vorgelegten Fund

stellen mil ackerbaulich wertvollen LoBsubstraten zusammen. Karie 1 und Abb. 2 

lassen dies deutlich erkennen. Interessanterweise scheint aber schon wahrend dieser 

friihesten Zeitphase das Bezugsschema starker differenziert worden zu sein, als es bis- 

her zu erkennen war.

Der grofite Teil der bauerlichen Gemeinschaften wahlte seinen Siedlungsplatz so, 

daB er am Rande eines LoBsubstrates lag, gleichzeitig aber auch an ein bodenfeuchtes, 

das heiBt waldreidics „Nicht-LoBsubstrat“ angrenzte. Fiir eine solche Randlage 

entschieden sich etwa 76 % der Siedlungsgemeinschaften. Als „Nicht-LbBsubstrate“

2 Ausgewertet wurde ferner der Katalogteil der Arbeit von Muller 1964.

3 Nach freundlicher Milteilung des Jubilars liegt die Zahl dor linienbandkeramischen Fund

stellen mittlerweile gut dreimal so hodi wie zur Zeit der Materialaufnahme durch B u t s c h - 

k o w.

4 Die in der Literatur zugangliche Quellenbasis verringert sich um ein geringes, da nicht 

alle Fundstellen lokalisiert werden konnten.
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Abb. 2 Saale-Elbe-Gebiet. Verhiiltnis der Linienbandkeramik zum Boden

alteste InK

A«absolute Zahl;P=prozent. Anteil A P

Gesamtzahl der Fundstellen 17 100%

LoB 17 100%

Nicht-LoB —

randl.zum 1x5 B 15 76%

ganzl.im LoB 4 24%

ganzl.im Nicht-LoB — —

altere LnK
A=absolute Zahl;P»prozent. Anteil A P

Gesamtzahl der Fundstellen 242 100%

LoB 171 71%

Nicht-LoB 71 29%

randl.zum L6B 117 48%

ganzl.im LoB 77 52%

ganzl.im Nicht-LoB 48 20%

jiingere LnK
A-absolute Zahl;P=prozent. Anteil A P

Gesamtzahl der Fundstelleq 120 100%

LoB 80 67%

Nicht-LoB 59 55%

randl.zum LoB 56 4€%

ganzl.im LoB 58 52%

ganzl.im Nicht-LoB 26 22%

warden dabei mineralische NaBboden auf Lehni oder Ton bevorzugt. Fast ebenso- 

haufig grenzen die Dorfer an Boden an, die zwar auch auf Lehm und Ton gebildet 

sind, aber keine Grundwasserfeuchtigkeit besitzen. Durch ihre relativ starke Undurch- 

lassigkcit halten sie das Regenwasser lange an der Oberfltiche und tragen deshalb 

ebenfalls eineii dichten Waldbewuchs. Weitgehend gemieden wurden anscheinend 

Sandsubstrate, die, sofern sie nicht ini Grundwasserbereich liegen, nur uber eine relativ 

lichte Vegetation verfiigen. Die Gefahr, daB in diesen Bereichen der Wald in kurzer 

Zeit iiberweidet wurde, war relativ groB. Von den 17 Fundstellen liegt nur eine in 

Nachbarschaft zu einem solchen „Nicht-LoBsubstrat“.

Wahrend die Hauptmasse der Siedlungsgemeinschaften die Rander der LoBflachen 

belegte, stieB eine kleine Gruppe in das Innere der ackerbaulich guten Boden vor. Wir 

haben diese Siedlungslage als g a n z I i c h i m L b B bezeichnet (Abb. 2). Auffallcnd 

ist, daB die vier Fundstellen dieser Rubrik nach unserer Kartierung nur dort liegen, 

wo LbBbbden unterschiedlicher Art zusammentreffen. Zweimal stofien degradierte und
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Abb. 3 Saale-Elbe-Gebiel. Verbatim's der Linienbandkeramik zum Niederschlag

Niederschlagstufe Gesamtzahl der Fundstellen : -17 A . p

alteste LnK

1 i e*

2 8 47#

5 5 29*

4 3 18*

Niederschlagstufe Gesamtzahl der Pundstellen : 242 A p

altere LnK

1 23 10%

2 139 57*

5 68 28%

4 12 5*

Niederschlagstufe Gesamtzahl der Fundstellen : 120 A p

jungere LnK

1 11 9*

2 65 54*

3 34 28%

4 10 9*

A-absolute Zahl ; P-prozentualer Anteil

nicht degradicrte Steppenboden aneinander, in den iibrigen bciden Fallen liegen die 

Siedlungen im Grenzbercich zwischen degradierten Steppenboden und degradierten 

braunen Waldboden.

Die Bezugnahme zum Klima

AuBer vom Boden hiingt die bauerliche Wirtschaft in starkem MaBe vom Klima 

ab.

Hinsichtlich der Temperaturen erscheinen die LoBflachen an Saale und mittlerer 

Elbe nur relativ schwach gegliedert. Sie fallen weitgeliend mit der warmsten Zone inner- 

lialb dieses Raumes zusammen. Lediglich sudwestlich dor Elbe zwischen Dresden und 

Riesa fallen die durchschnittlichen Jahrestemperaturen niedriger aus (Klima-Atlas der 

DDR. Blatt II/7).

Ein etwas differcnzierteres Bild zeigt die Verteilung der jalirlichen Niederschliige. 

Aufgrund Hires groBen Einflusses auf die natiirliche Vegetation und die Anbaumoglich- 

keiten werden sie uns in erster Linie interessieren.

GroBe Flachen an Saale und Elbe erhalten jahrliche Regenmcngen, die, gemesscn 

an ilen Niedersdllagsverhaltnissen Mitteleuropas, als ex treni niedrig bezeichnet werden 

mussen (Wellseuchen-Allas, Karte 34 Cl/III, oder S i e 1 m a n n 1972, Abb. 43). Ahn- 

liche Bedingungen linden sich nur noch in Mahren und klcinstflachig im Wormsgau 

(Klima-Atlas von Rheinland-Pfalz, Blatt 51). Hire heutigen Werte liegen teilweise unter 

480 mm im Jahr. Bis zur Isohyete, die heute 500 mm aufweist, fassen wir diese trok- 

kensten Zonen als Niederschlagstufe 1 zusammen.5

5 Unserer Einteilung liegen die Isoliyeten der Niedersdilagskarte des Klima-Atlasses der 

DDR. zugrunde.
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Das anschlieBende feuchtere Gebiet nennen wir Niederschlagstufe 2, so- 

weit die durchschnittliche Regenmenge heute nicht iiber 540 mm im Jahr hinausgeht. 

Karte 1 verdeutlicht, daB Niederschlagstufe 2 an Elbe und Saale den grbBten Raum be- 

ansprucht, lediglich in Sachsen ist sie nicht oder nur kleinstflachig vorhanden.

Niederschlagstufe 3 wird durch Regenmengen definiert, die heute zwi- 

schen 540 und 600 mm liegen. Diese Zone umgibt Niederschlagstufe 2 in einem schma- 

len Giirtel, nur im sachsischen LoBgebiet beherrscht sie grbBere Flachen.

Das gleiche gilt fiir Niederschlagstufe 4, deren absolute Werte heute 

zwischen 600 und 720 mm liegen.

Niederschlagstufe 5 zeigt nur noch in ganz geringem MaBe Koinzidenz 

mit LoB; sie wird vom Friihneolithikum ebenso gemieden wie die Zonen mit noch 

hoheren jahrlichen Regenmengen, in denen allerdings auch keine LoBflachen mehr 

auftrelen.

Setzen wir die 17 Fundstellen der iiltesten Linienbandkeramik zur Niederschlags- 

karte (Karte 1) in Beziehung, zeigt sich zunachst eine Streuung von Niederschlagstufe 

1—4 (Abb. 3). Allerdings fallt auf, daB Niederschlagstufe 1 nur einen Fundpunkt auf- 

weist, wahrend sich in den anschliefienden feuchteren Zonen eine gewisse Massierung 

beobachten laBt. Mit Niederschlagstufe 4 fallen dagegen nur 3 Siedlungen zusammen. 

Sie halten sich auffallenderweise an die Nahe der oberen Isohyete von Niederschlag

stufe 3.

Da die LoBgebiete innerhalb der einzelnen Niederschlagstufen eine unterschiedliche 

Flachenausdehnung besitzen, kann die Graphik der Abb. 3 zwar die Verteilung der 

Siedlungen innerhalb der Niederschlagsverhaltnisse wiedergeben, nicht aber die Inten

sity der Besiedlung der verschiedenen Klimabereiche. Hierzu mufi die Ausdehnung der 

LbBareale innerhalb der einzelnen Regenzonen miteinbezogen werden.

Abb. 4 Saale-Elbe-Gcbiet. Siedlungs- 

dichte der Linienbandkeramik in den 

einzelnen Niederschlagstufen

Siedlungsdichte im Bereich der LoBflachen

J)«Dichteindex

Niederschlagstufe D

alteste LnK

1 0,9

2 1,9

3 1,9

4
1,8

Niederschlagstufe D

altere LnK

1 15

2 illb 26

5 23

4 _ Il_ 3

Niederschlagstufe
D

j linger e LnK

1 ■ 6

2 ■ 12

5 ■ 10

4 _ 6
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Um ihre Flacheninhalte zu ermitteln, wurde fiber die kombinierte Boden-Nieder- 

schlagskarte (Karte 1) transparentes Millimeterpapier gelegt, mid es warden jene 

Quadratzentimeter ausgezahlt, die sich mit LoBsubstraten decken. Damit erhalten wir 

annahernd exakte GroBen, die miteinander verglidien ■werden konnen.

Um nicht zu groBe Zahlen zu bekommen, haben wir auf eine Umrechnung der 

Quadratzentimeter in die der Wirklichkeit entsprechende GroBe verzichtet. Um diese 

etwa in Kilometern auszudriicken, miiBte man die nachstehenden Zahlen mit 9 multi- 

plizieren, da 1 cm2 auf unserer Arbeitskarte (MaBstab 1:300 000) 9 km2 entspricht.

Fur die LoBgebiete der einzelnen Niederschlagstufen warden folgende Inhalte aus

gezahlt :

Niederschlagstufe 1 — etwa 110 cm2

Niederschlagstufe 2 — etwa 420 cm2

Niederschlagstufe 3 — etwa 260 cm2

Niederschlagstufe 4 — etwa 160 cm2

Die oslsachsischen LbBflachen sind in diesen Zahlen nicht enthalten, da sie unserer 

Auffassung nach zu einer eigenen Siedlungskammer gehoren, die erst ab der alteren 

Linienbandkeramik erschlossen wird (H off m a n n 1963, Anin. 372). GemaB unserer 

Grenzziehung (Karte 3) beinhalten die LoBareale in diesem Gebiet:

in Niederschlagstufe 3 — etwa 40 cm2 

in Niederschlagstufe 4 — etwa 70 cm2.

Nach der Formel

As (Anzahl der Fundstellen) X 100 

D (Dichte) = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —-

Fl (blache der LoBsubstr. in cm2)

ergibt sich fiir die alteste Linienbandkeramik eine Dichteverteilung, wie sie in Abb. 4 

graphisch dargestellt ist.

Die geringste Siedlungsintensitat zeigt sich demnach im regenarmsten Raum, in 

Niederschlagstufe 1. Niederschlagstufe 2 und 3 werden etwa doppelt so stark belegt, 

Niederschlagstufe 4 steht in ihrem Besiedlungsanreiz nur geringfiigig hinter den Zonen 

gemaBigter Regenfalle zuriick. Betont werden soli, daB dieses Bild aufgrund seiner 

statistischen Basis vorlaufig nicht ohne weiteres als der Wirklichkeit entsprechend an- 

gesehen werden kann.

Die Bezugnahme zur natiirlichen Vegetation

Bereits K. Schwarz (1948) hat auf die Bedeutung der natiirlichen Vegetation 

fiir die Wirtschaft der Linienbandkeramik hingewiesen. Das Bestreben, an Waldgesell- 

schaften teilzuhaben, die dem VerbiB der Viehherden durch entsprechend rasches und 

dichtes Nachwachsen standzuhalten vermogen, driickt sich deutlich in der Anlage der 

Sicdlungen am Rande relativ grundwasserfeuchter bzw. schwer durchliissiger Boden- 

substrate aus (s. dazu Ellen berg 1954, 188—194; 1937, 208—219). Durch diese 

Randlage schufen sich die friihneolithischen Bauern optimale Voraussetzungen zur 

Durchfiihrung einer Mischwirtschaft, wobei man annehmen darf, daB sie die LoB- 

flachen als Anbauareal benutzten6, wahrend ihnen die angrenzenden Walder der Lehm- 

und Tonsubslrate mehr oder weniger ausschlieBlich als Weide dienten.

6 Das schlieBt nicht aus, daB auch im LoBbereich bis zu einem gewissen Grad Viehzucht be- 

trieben wurde.
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Abb. 5 Saale-Elbe-Gebiet. Verhaltnis der Linienbandkeramik zum Niederschlag und Boden 

(Siedlungen ganzlich im LoB)

Anteil der Fundstellen, die ganzlich im LoB liegen.

Niederschlagst. A P G

filteste LnK

1 0 0% 1

2 0 0% 8

3 2 40$ 5

4 2 66% 3

Niederschlagst. A P G

altere LnK

1 3 -13* 23

2 44 32* -139

3 26 38* 68

4 4 33* 12

Niederschlagst. A p G

Jungere LnK

1 2 18% 11

2 20 31* 65

3 12 35* 34

4 4 40* 10

A-absolute Zahl; P»prozentualer Anteil

G-Gesamtzahl der Fundstellen in den Niederschlagstufen

Interessanterweise mied jener kleine Teil altester Linienbandkeramiker, der ganzlich 

in die LoBflachen vordrang, die Niederschlagstufen 1 und 2. Er siedelte ausschlieBlich 

dort, wo hbhere jahrliehe Regenmengen zu erwarten waren. Abb. 5 verdeutlicht, daB 

dabei Niederschlagslufe 4 die intensivste Belegung erfuhr.

Dieses Verhalten deulet darauf bin, daB man nur dort auf die Nachbarschaft zu 

einem „Nicht-LoBsubstrat“ zu verzichten bereit war, wo die fur die Waldweide notige 

Feuchtigkeit durch entsprechende Niederschlagsmengen sozusagen von oben her zu- 

gefiihrt wird. Mischwirtschaft konnte hier dadurch betrieben werden, daB man den 

Wald, soweit es der Anbau erforderlich machte, rodete, den restlichen Bestand aber 

als Weide nutzte. In den regenreicheren Eichenmischwaldern fanden samtliche Haus- 

tiere auBer dem Schaf gute Bedingungen.

Hinsichtlich der Anbaukomponente ist allerdings zu vermuten, daB zumindest in 

Niederschlagslufe 4 der Ackerbau nicht in genau der gleichen Art und Weise durchge- 

fiihrt werden konnte wie in den niederschlagsarmeren Regionen. Moglicherweise spielte 

hier die feuchtigkeitsvertraglichere Gerste eine groBere Rolle. Das bedeutet, daB wir 

wahrscheinlicb bereits im altesten Zeitabschnilt der Linienbandkeramik bei einigen 

Siedlungen mil einem modilizierten Wirtschaftsbild rechnen miissen.
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Die altere Linienbandk erami k

Fiir diesen Zeitabschnitt stehen uns 242 Siedlungseinheiten (Karte 1) zur Verfiigung. 

Die Chance, ein der Wirklichkeit angenahertes Verhaltensbild ermitteln zu konnen, hat 

sich damit gegeniiber dem altesten Horizont erheblich vergroBert.

Die Bezugnahme zum Boden

Abb. 2 laBt erkennen, daB es bei der Auswahl der Boden zu einer weiteren, nicht 

unerheblichen Differenzierung kommt. Zwar verbleibt der groBte Teil der Bauern nach 

wie vor im Bereich der LoBflachen (ca. 71 %), einc stattliche Gruppe von fast 30 % 

driiigt dagegen erstmals auch in ackerbaulich minderwertigere Bedingungen vor. Bund 

20 % entfernen sich dabei mehr als 1,5 km vom nachsten LoBsubstrat (ganzlich im 

Nicht-Lbfi). Da vor allem grundwasserfeuchte bzw. schwerdurchlassige Lehm- und Ton

substrate aufgesucht werden, ist es wahrscheinlich, daB in diesen Siedlungen die Vieh- 

halltmg auf Kosten des Ackerbaus intensiviert wurde.

In einigen fallen siedelt man am Rand troekener Sandflachen, die in Nachbar- 

schal'l zu waldreichen Arealen liegen. I Her scheint das Sandsubstrat die Rolle der l.iiB- 

bodcn ubernommen zu haben, ohne freilich eine gleichwertige Fruchtbarkeit bieten zu 

konnen.

Auch innerhalb des LdBbereicb.es kommt es im Verhaltnis zur vorangegangenen 

Zeitphase zu Veranderungen. Die ganzlich im LoB siedelnde Gruppe wachst von etwa 

18 % auf etwa 32 % spurbar an. Dabei wird das LoBinnere nunmehr auch dort belegt, 

wo nach dem Bild der Bodenkarte keine Nahtstelle zweier unterschiedlicher Bodenty- 

pen zu verzeichnen ist.

Der Anteil an der Randlage schmilzt von etwa 76 % auf etwa 48 % zusammen 

(Abb. 2).

Die Bezugnahme z-uin Klima

Auch die Siedlungen der iilteren Linienbandkeramik bewegen sich ausschlieBlich 

innerhalb der Niederschlagstufen 1—4 (Abb. 3). Hire groBte Dichte liegt in den Nieder

schlagstufen 2 und 3 (Abb. 4), dabei scheint Niederschlagstufe 2 geringfiigig starker 

besiedelt worden zu sein als das anschlieBende feuchtere Gebiet.

Niederschlagstufe 1 weist in Ubereinstimmung mit der vorangegangenen Zeitphase 

eine dcutlich geringere Siedlungsdichte auf, und ebenfalls nur schwach belegt werden 

die LoBflachen in Niederschlagstufe 4. Mit rund 1/9 der Dichte, die in Niederschlag

stufe 2 erreicht wird, steht der regenreichste Teil des Verbreitungsgebieles in seinem 

Besiedlungsanreiz an letzter Stelle.

Mit Ausnabme der Verhaltnisse in Niederschlagstufe 4 findet damit die Siedlungs- 

verteilung der vorangegangenen altesten Zeitphase eine gewisse Bestatigung. Wieweit 

die Unterschiede der Realitat entsprechen oder das Ergebnis einer im altesten Horizont 

zu schwachen statistischen Basis darstellen, muB im Moment offenbleiben.

Ebenfalls prinzipiell bestatigt wird die Beobachtung, daB die Siedlungsgemein- 

schaften, die ganz in die LoBflachen vordringen, Zonen hbherer Niederschlage bevor- 

zugen (Abb. 5). Innerhalb des relativ trockensten Gebietes (Niederschlagstufe 1) fallen 

von den insgesamt 23 Fundstellen nur 3, das sind etwa 13 %, in die Rubrik „ganzlich 

im LbB". In Niederschlagstufe 2 sind es dagegen schon etwa 32 0 q. Niederschlagstufe 3 

zcigt einen weiteren Anstieg (etwa 38 %), in Niederschlagstufe 4, die, wie wir sahen,

LdBbereicb.es
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nur sehr schwach belegl wird, leben etwa 33 % der Siedlungsgemeinschaften im Innern 

der Lofiareale.

Umgekehrt Irani man sich am ehesten dort in die waldreichen Lehm- und Tonsub

strate hinein, wo die jahrlichen Niederschlagsmengen nicht zu hoch ausfallen. Diese 

Verhaltenstendenz bleibl typisch fiir die gesamte Linienbandkeramik, wie Abb. 6 gra

ph isch sichtbar niacht: Der grbBte Prozentsatz an Siedlungen, die im „Nicht-LbBbe- 

reich“ liegen, fallt in Niederschlagstufe 1 an, in den regenreicheren Zonen nimmt der 

Anted dieser Siedlungskategorie sukzessiv ah. In Niederschlagstufe 4 kahn ihr keiner 

der Fundpunkte mehr zugerechnet werden.

Die Bezugnahme zur natiirlichen Vegetation

Wie die Bezugnahme zu Boden und Klima erkennen lieB, selzt der groBte Ted der 

linienbandkeramischen Siedler die bereits wahrend der altesten Zeitphase beobachte- 

ten Verhaltensweisen fort. Nach wie vor legt man groBen Wert auf die Nachbarschaft 

waldreicher Gebiete, sei es, daB man am Rande von Lehm- und Tonsubstraten siedelt 

odor aber in das Innere niederschlagsreicherer LoBflachen vorstoBt.

Erstmals werden nun aber auch Gebiete belegt, die nach den Ergebnissen der Palao- 

botanik (Firbas 1949, 361—362) bestenfalls einen lichten Waldbestand trugen. 

Gemeint sind die extrem trockenen LoBflachen der Niederschlagstufe 1, in deren Innern 

vereinzelte Fundplatze erscheinen. Ein dichter, als Waldweide geeigneter Vegetations- 

bestand diirfte in diesen Gebieten nur kleinstflachig in unmittelbarer Nachbarschaft 

der Bachlaufe vorhanden gewesen sein. Sicherlich reichte er nicht aus, groBere Rinder- 

und Schweineherden liber liingere Zeit zu ernahren. AuBerhalb der Bachniederungen 

selbst diirfte der Baumbestand — falls vorhanden — bald dutch den VerbiB der Tiere 

so reduziert worden sein, daB in der Umgebung der Dbrfer auch neben den Ackerfla- 

chen nach einiger Zcit eine mehr oder weniger offene Landschaft entstand. Rind und 

Schwcin fanden hier nur noch begrenztc Lebensmoglichkeiten, dagegen waren fiir die 

geniigsameren Schafe und Ziegen immer noch gute Bedingungen gegeben. Wir inoch- 

ten annehmen, daB die Haltung der beiden letztgenannten Haustiere in diesen trocke

nen Arealen stark intensiviert wurde.7

Da die LbBsubstrate der Niederschlagstufe 1 auch dort deutlich weniger haufig be- 

siedelt werden, wo sie an ausgedehnte waldreiche, also viehzuchtgiinstige Areale gren- 

zen, scheint tins dor SchluB erlaubt, daB auch der Ackerbau hier aufgrund zu groBer 

Trockenheit keine optimalen Bedingungen fand. Das bedeutet, daB man in Nieder

schlagstufe 1 nicht nur die Viehzucht-, sondern wahrscheinlich auch die Anbaukompo- 

nente im Verhaltnis zu dem in Niederschlagstufe 2 und 3 benutzten Muster modifizie- 

ren muBte. Moglicherweisc versuchten die Siedler, die dutch die Trockenheit bedingten 

Nachleilc dutch Anlage grbfierer Anbau- und Weidefliichen zu kompensieren, eine 

MaBnahme, die natiirlich entsprechende Mehrarbcit mit sich brachte.

7 II. H. M ii Iler vermutet, daB enter den Schaf/Ziegeknochen, die nur in relativ wenigen 

Fallen mit Sicherheit der einen oder anderen Tierart zugewiesen werden konnen, das Scliaf 

dominiert.
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Die j ii n g e r e Linienbandkera m i k

Naeh dem explosionsartigen Anstieg der Siedlungszahl wahrend der alteren Linien

bandkeramik geht. die Menge der Fundstellen in dem von B u t s c h k o w als jiingere 

Linienbandkeramik umrissenen Zeitabschnitt um rund die Halite zuriick. Uns standen 

120 karlierte Siedlungseinheiten zur Verfiigung.

Die Bezugnahme zum Boden

Der Trend, auBerhalb der LoBgebietc zu wirtschaften, halt auch in der jiingeren 

Linienbandkeramik weiter an. So zeigen Abb. 2 und Karte 2, daB die ,,Nicht-LdB- 

gruppe“ mil elwa 33° o ibre bisher starkste Position erreicht. Wahrend der Prozentsatz 

der am LoBrand liegenden Siedlungen weiter zuriickgeht, steigt der Anted der ganzlich 

im ,,Nicht-LbB" lebenden bauerliehen Gemeinschaften leicht an. Ein gewisses Gleichge- 

wicht scheint sich dagegen im Innern der LoBfliichen eingependelt zu haben, denn hier 

betragt der Siedlungsanteil naeh wie vor etwa 32 %.

Die Bezugnahme zum Klima

Auch wahrend der jiingeren Linienbandkeramik geht die Besiedlung nicht liber 

Niederschlagstufe 4 hinaus (Abb. 3 und Karte 2). Ganz analog zu den Verhaltnissen 

der vorangegangenen Zeitphase liegt die grbBte Siedlungsdichte in Niederschlagstufe 2 

(Abb. 4). Nur wenig geringer wire! Niederschlagstufe 3 belegt, wahrend die extrem 

trockenen LoBfliichen der Niederschlagstufe 1 ebenso wie die regenreiche Zone 4 dcut- 

lich schwacher besiedelt erscheinen. Dabei fallt auf, daB Niederschlagstufe 1 nun schon 

zum dritten Mai eine Siedlungsdichte zeigt, die rund 50 % geringer ist als die der ab- 

solut bevorzugten Niederschlagstufe 2 (Abb. 4). Starkere Schwankungen laBt Nieder

schlagstufe 4 erkennen, wo die Siedlungsdichte naeh einem Tiefstand wahrend der 

alteren Linienbandkeramik nunmehr wieder deutlich zunimmt (Abb. 4).

Abb. 6 Saale-Elbe-Gebiet. Verhiiltnis der Linienbandkeramik zum Niederschlag und Boden 

(Siedlungen ganzlich im „Nicht-LbB“)

Anteil der Fundstellen, die ganzlich im Nicht-LoL liegen.

Niederschlagstufe A P G

jiingere LnK

1 4 36% 11

2 15 23% 65

3 7 20% 3*

4 0 0% 10

Niederschlagstufe A p G

LnK

1 26% 43

2 55 23% 235

3 26 20% 151

4 0 0% 28

A-absolute Zahl ■ P»prozentualer Anteil

G-Gesamtzahl der Fundstellen in den Niederschlagstufen
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Abermals bestiitigt sich der „ KIiinaanspruch“ jener Siedler, die im Innern der 

LoBflachen wirtschaften. Nach wie vor konzentrieren sich ihre Dorfer in den nieder- 

schlagsreicheren Zonen (Abb. 5), in Niederschlagstufe 4 konnen ihnen etwa 40 % der 

Fundstellen zugeschrieben werden, in Niederschlagstufe I sind es dagegen nur 18 %.

Gleich bleibt auch das Verhalten der Siedlungsgemeinschaften, die sich auf die Be- 

wirtschaftung waldreicher, aber ackerbaulich minderwertiger „Nicht-L6Bsubstrate“ spe- 

zialisiert haben. Nach wie vor bevorzugen sie die relativ regenarmen Zonen (Nieder

schlagstufe 1 und 2), das Innere der ,,Nicht-L6Bflachen“ in Niederschlagstufe 4 wird 

auch in der jiingeren Linienbandkeramik vollig gemieden (Abb. 6).

Die Bezugnahme zur naturlichen Vegetation

Der im Verhaltnis zur alteren Linienbandkeramik deutlich starkere Anted an den 

regenreichen Eichenmischwaldern der Niederschlagstufe 4 sowie die leichte Zunahme 

der ,.Nichl-LoBsicdlungen“ deuten darauf hin, daB die Viehhaltung als Nahrungsbasis 

insgesamt in der jiingeren Linienbandkeramik an Bedeutung gewinnt.

Die ebenfalls leicht intensivierte Beteiligung am Innern der regenarmen LoBarcale 

der Niederschlagzone 1 (Abb. 5) konnte dafiir sprechen, daB neben der Binder- auch 

die Schaf,Ziegenhaltung in der jiingeren Linienbandkeramik cinen gewissen Hohepunkt 

erreicht.

Die Linienbandkeramik in Sachsen

Im folgenden soil der Umweltbezug der Linienbandkeramik in ihrem sachsischen 

Verbreitungsgebiet uberpriift werden. Wir stiitzen uns dabei auf die Publikation von 

E. H o f f m a n n (1963). die den Feldforschungsstand kurz vor 1963 beriicksichtigt. 

Da dieser Arbeit kein Katalogteil beigegeben ist, dem die genaue Zeitstellung der auf 

den Karlen dargestellten Fundplatze entnommen werden konnte, werden wir auf eine 

Untersuchung der Verbaltnisse wahrend der einzelnen Zeitphasen verzichten miissen. 

Es wird also lediglich eine Darstellung des Verhaltens der Gesamtkultur moglich sein.

Bei der Betrachtung der Verbreitung der sachsischen Linienbandkeramik fallt auf, 

daB sich zwei Fundkonzentrationen gegeniiberstehen (Hoffmann 1963, Karte 2). 

Die einc liegt im Nordwestteil, ihre Grenze nach Osten bildet etwa die PleiBe. Die an- 

dere Gruppe konzentriert sich zwischen Mulde und Elbe. Trolz durchgehender LoBfla- 

chen klallt zwischen den beiden Zentren ein fundleerer Raum von 30—60 km Breite.

Wie wir bereits an fruherer Stelle erwahnten, hebt sich der Mittelteil Sachsens 

durch relativ hohe jahrliche Niederschlagsmengen (Stufe 3 und 4) bei gleichzeitig ge- 

ringeren Durchschnittstemperaturen deutlich vom Saale-Elbe-Gebiet ab. Zum Aus- 

druck kommt dies auf der Karte, die den sogenannten Trockenheitsindex, d. h. die 

gemeinsame Wirkung von Temperatur und Niederschlag, zeigt (Schluter und 

A u g u s l 1959—1961,11 und Blatt 3): Wahrend im Saale-Elbe-Gebiet die LoBflachen 

von den Trockenheitsindexstufen 1 und 2 iiberspannt werden, deckt sich das Verbrei

tungsgebiet in Mittelsachsen mit den Indexstufen 3—5.8 Die friihneolithischen Bauern

8 Als Indexstufc 1 bezeichnen wir die Zone, die die geringsten Niederschlage bei gleichzeitig 

hochslen Temperaturen besitzt. Der heutige Wert der Indexstufe 1 liegt bei 25 und weniger. 

Mit der Indexstufe 2 verandern sich Niederschlag und Temperatur im Sinne hoherer jahr-
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Abb. 7 Sachsen. Verhaltnis der Linienbandkeramik zum Boden

LriK

A=absolute Zahl; P-prozent. Anteil A P

Gesamtzahl der Fundstellen 437 -too#

LoB
510 71%

Nicht-LoB 127 29%

randl.zum LoB 201 46%

ganzl.im LdB 144 33%

ganzl.im Nicht-LoB 92 21%

Niederschlagstufe Gesamtzahl der Fundstellen r 457 A p

LnK

1 43 10%

2 235 54%

3 151 30%

4 28 6%

A - absolute Zahl; P « prozentualer Anteil

Abb. 8 Saale-Elbe-Gebiet. Verhaltnis der Linienbandkeramik zum Boden (G esamtkultur)

bewegen sich bier also in geographischen Bedingungen, die sich deutlich von dem Kern- 

gebiet des bisher behandelten Raumes an Saale und Elbe absetzen.9

Interessanterweise werden die LoBflachen in Mittelsachsen offensichtlich von der 

altesten Linienbandkeramik umgangen (Hoffmann 1963, Anm. 372). Eine bauer- 

liclie Besiedlung scheint erst mit der alteren Linienbandkeramik einzusetzen. E. H o f f - 

m a n n (1963. 136 f.) konnte wahrscheinlich maehen, daf.i diese von Bohmen aus er- 

folgte, also nicht als Ableger der Linienbandkeramik des Saale-EIbe-Gebietes zu ver- 

slehen ist.

licher Regenmengen bzw. niedrigerer jahrlicher Temperaturen. Die heutigen Werte liegen 

zwischen 25 und 30, die der nachsten Stufe zwischen 30 und 35 usw. Zur Definition des Trok- 

kenindex siehe Schluter u. August 1959—1961, Teil 1, 11.

9 Zum Ausdruck komint der Unterschied auch auf der Bodengutekarte (Schluter u. 

August 1959—1961, Blatt 45). Danach liegt die Bonitat der besten Lofiboden in Mittel

sachsen deutlich untcr dem Wert der besten Boden im Saale-Elbe-Gebiet.
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Die Gesamtzahl von 60 Fundstellen, die uns nach der von E. Hoff m a n n vor- 

gelegten Karie zur Verfiigung steht, beinhaltet also einen um den altesten Horizont 

kiirzeren Zeitraum.

Die Bezugnahme zum Boden

Bei dieser Untersuchung sticht sofort ins Ange (Karte 3 u. Abb. 7), daB der Anteil 

der zum LoB Bezug nehmenden Siedlergruppe in Sachsen weit hbher liegt als im 

Elbe-Saale-Gebiet (Abb. 8): Etwa 90 % bier und 71 % dort.

Deutlich abweichende Werte zeigt auch die Gruppe der Dorfgemeinschaften, die am 

Bande der Lofiflachen leben. Mil etwa 28 % bleibl ihr Anteil well unter dem an Saale 

und Elbe ermittelten Prozentsatz (etwa 46 %) zuriick.

Ungewohnt hoch fallt dagegen der Anteil der bauerlichen Gemeinschaften aus, die 

ihre Dorfer ganzlich im Innern der LoBHachen errichten. Etwa 64 % in Sachsen stehen 

etwa 33 % in Saale-Elbe-Raum gegenuber (vgl. Abb. 7 mil Abb. 8 und Karie 5).

Siedlungen, die ganzlich in ackerbaulich minderwerligen „Nicht-LoBsubstraten“ 

liegen, sind in Sachsen auBerordentlich selten. Ihr Anteil an der Gesamtzahl betriigt nur 

etwa 8 %, im Elbe-Saale-Gebiet fiel er mit etwa 21 % gut doppelt so hoch aus.

Festzuhal ten bleibt, daB sich in Mittelsachsen bei der Bezugnahme zum Boden Ver- 

haltensweisen zeigen, die sich von denen der Linienbandkeramik im Elbe-Saale-Baum 

spurbar unterscheiden.

Die Bezugnahme zum Klima

Wie Abb. 9 und Karte 3 verdeutlichen, konzentriert sich die friihneolithische Be

siedlung Mittelsachsens auf das Gebiet der Niederschlagstufe 3. Wir erinnern daran, 

daB Niederschlagstufe 2 bier gar nicht vorkommt, Niederschlagstufe 3 also die relativ 

niederschlagarmstc. das heiBt ackerbaugiinstigste Zone darstellt. Niederschlagstufe 4 

fallt zwar mit etwa 38 % der Fundstellen zusammen (Abb. 9), beriicksichtigt man hin

gegen die Ausdehnung ihrer LoBsubstrate, so zeigt sich, daB sie nicht einmal halb so 

intensiv besiedelt wird wie die regenarmere Zone 3 (Abb. 10). In dieser Abneigung ge-

A=absolute Zahl; P=prozentualer Anteil

Niederschlagstufe Gesamtzahl der Fundstellen: 60 A p

LnK
3 37 62%

4 23 38%

Abb. 9 Sachsen. Verhaltnis der Linienbandkeramik zum Niederschlag

Siedlungsdichte im Bereich der LoBflachen

D « Dichteindex

Niederschlagstufe D

LINIENBANDKR.

3 77

4 33

Abb. 10 Sachsen. Siedlungsdichte der Linienbandkeramiker in den einzelnen Niederschlag- 

stufen
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LnK

Anteil der Fundstellen, die ganzlich im LoB liegen 

Nied erschlagst.

A ■>= absolute Zahl ; P-prozentualer Anteil

G-Gesamtzahl der Fundstellen in den Niederschlagstufen

A P G

18 48% 57

20 87% 25

Abb. I I Sachsen. Verhaltnis der Linienbandkeramik zum Niederschlag und Boden (Sied- 

I ungen ganzlich im LoB)

gen die Kliinabedingungen der Niederschlagstufe 4 stimmen die sachsischen Siedler 

vollig mil dem Verhalten ihrer Nachbarn im Saale-Elbe-Gebiet uberein.

I'.ine iveitere Gemeinsamkeit manifestiert sick darin, dafi man auch in Sachsen ini 

Bereich der Niederschlagstufe 4 ausscblieBlich LoBsubstrate und vorwiegend deren 

Irmeres aufsucht (Abb. II). Die kleine Gruppe von Siedlern, die innerhalb der „Nicht- 

L6Bflachen“ wirtschaftet, bleibt demzufolge auf Niederschlagstufe 3 beschrankt (Abb. 

12).

Die Bezugnahme zur natiliiichen Vegetation

Wie die allgemeine klimatische Situation und der hohe Anteil der ganzlich im LoB 

siedclnden Gruppe zeigen, bewegt sich die Linienbandkeramik Sachsens in erster Linie 

innerhalb regenreieher Eichenmischwalder. Walder auf grundwasserfeuchten „Nicht- 

LoBboden" werden nur relativ selten aufgesucht. In beiden Bereichen diirfte die Hal- 

tung von Rindern gate bis sehr gute Bedingungen gefunden haben, die Schaf- und Zie- 

genhaltung hat dagegen wahrscheinlich keine groBere Rolle gespielt.

Zusammenfassung des Umweltbezuges der Linienbandkeramik im Mittelelbe-Saale- 

Gebiet

Ganz analog zu den Verhaltnissen in den ubrigen Siedlungskammern Mitteleuropas 

erschlieBt die Linienbandkeramik auch im Mittelelbe-Saale-Gebiet zunachst jene Zo- 

nen, die sich durch die Kombination von LoB, hohen Durchschnittstemperaturen und 

relativ geringen Jahresniederschlagen auszeichnen. Extrem trockene Gebiete (Nieder- 

schlagzone 1) wurden allerdings weitgehend abgelehnt. Aufl'allig groB ist im Mittel

elbe-Saale-Gebiet der Anteil der Dorfgemeinschaften, die schon wahrend der altesten

A-absolute Zahl ; P-prozentualer Anteil

G-Gesamtzahl der Fundstellen in den Niederschlagstufen

Anteil der Fundstellen, die ganzlich im Nicht-LoB liegen.

Niederschlagst. A p G

LnK

5 5 14% 57

4 0 0% 25

Abb. 12 Sachsen. Verhaltnis der Linienbandkeramik zum Niederschlag und Boden (Sied- 

lungen ganzlich im „Nicht-LdB“)
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Zeitphase regenreichere LoBflachen (Niederschlagstufe 4) aufsuchten. Bemerkenswerter- 

weise erscheinen ihre Siedlungen ausschlieBlich zwischen dem Unterharz und dem Kyff- 

hauser im Bereich der sogenannten Goldenen Aue. Durch diese Senke fiihrt ein relativ 

schmaler LbBstreifen nach Westen in den ebenfalls loBreichen Gbttinger Raum hin- 

iiber. Es erscheint uns denkbar, daB die Siedlungsmassierung in dieser sonst von der 

Linienbandkeramik nur relativ schwach belegten Zone mit der ErschlieBung der west- 

lich angrenzenden Nachbarkammer zusammenhangt.

AuBer diesen aus der Norm herausfallenden Dorfgemeinschaften zeigen die Sied- 

ler der allesten Linienbandkeramik ein erstaunlich einheitliches Verhalten. Durch die 

Anlagc ihrer Dbrfer zwischen relativ niederschlagsarmen bis gemaBigt feuchten LbB- 

flachen (Niederschlagstufe 2 3) und ausgcdehnten waldreichen Lehm- und Tonsubstra

te n konnten sic Anbau und Viehzucht in dem gewiinschten Verhaltnis optimal nutzcn. 

Eine solche Mischwirtschaft hot ein holies MaB an Sichcrheit bei der Deckung des tag

lichen Nahrungsbedarl'es. Bei einem Ausfall der einen Wirtschaftskomponente, etwa des 

Gelreides aufgrund einer MiBernte, stand immer noch die Viehzucht als Nahrungs- 

quelle zur Verfiigung. de starker sich eine Siedlungsgemeinschafl spezialisierte, desto 

mehr vergroBerte sich die Gefahr, die Nahrungsbasis durch unvorhersehbare Ereig- 

nisse (MiBernlen, Seuchen in den llerdcn) zu vcrlieren.

Der Wunsch, an Wirtschaftsbereichen unterschiedlicher Art teilzuhaben, ist denn 

auch keine auf das Friihneolithikum oder die LbBgebiete begrenzte Erscheinung, son- 

dern liiBt sich in vorgeschichtlichen Kulturen ebenso weilraumig konslatieren wie in 

historischer Zeit (S i e I m a n n 1971. Abb. 57, 59. 64 und 70; Glaser 1967. 35; 

E Hen b e r g 1937, 216-219; Hings t 1959, 94-98).

Wahrend der alteren Linienbandkeramik kommt es im gesamten Mitteleuropa zu 

einen Erweiterung des landwirtschaftlich genutzten Raumes. Die Triebfeder dieser 

Entwicklung durfte wohl in nicht unerheblich steigenden Bevblkerungszahlen zu su- 

chen sein.10 Interessan terweise laBt sich auch bei den bauerlichen Kolonisationsvor- 

gangen der Neuzeit nach einer kurzen Konsolidierungsphase ein sprunghaftes Anstei- 

gen der Bevblkerungszahlen erkennen, wobei neben der Neuzuwanderung erhbhte 

Geburtenraten eine grofie Rolle spielen.11

Innerhalb des Saale-Elbe-Gebietes zeigt sich der erwahnte Ausbau zunachst in einer 

erheblich dichteren Belegung der ackerbaulich giinstigsten LoBflachen.

Daneben manifestiert er sich in dem Vordringen kleinerer Siedlergruppen in angren- 

zende. bislang ungenutzle Zonen. So erscheinen ah der alteren Linienbandkeramik fol- 

gende neue Siedlungslagen:

1. Siedlungen, die innerhalb der Niederschlagstufe 1 und 2 im Innern der LoBflachen 

angelegt sind;

2. Siedlungen, die am Rande trockener Sandflachen liegen, welche waldreichen ..Nicht- 

LbBsubstraten“ benachbart sind;

10 Der Anstieg der Siedlungszahlen in Verbindung mit dem klein- und groBraumigen Aus

bau des Lebensraumes kaun unseres Erachlens nur als Folge einer stark zunehmenden Be- 

vblkerung interpretiert werden.

11 Siehe dazu beispielsweise die Entwicklung der Bevolkerungszahl in Nordamerika (Hoff- 

m e i s t e r 1966, 795).

21 Jahr. f. Mitteldt. Vorgesch. Bd. 60, 1976
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3. Siedlungen, die ganz von Lehm- und Tonsubstraten umgeben sind;

4. Siedlungen, die im Innern trockener Sandflachen liegen.

In den Tinter 1. genannten Dbrfern hat es wahrscheinlich cine Verschiebung zu- 

gunsten der Sclial Ziegenhallung gegeben. moglieherweise wurde im Bereich der Nie- 

derschlagstnfe I auch die GrbBe oder die Zald der Ackerflacben verandert.

In den Siedlungen am Rande trockener Sandflachen (Typ 2) muBte auf Grund des 

geringeren Niihrstoffgehaltes und des ungiinstigeren Wasserhaushaltes wahrscheinlich 

ebenfalls das Anbauareal vergroBert werden, sofcrn man nicht versuchte, die schlech- 

teren Anbaubedingungen durch eine intensivierte Rinderhaltung in den waldreichen 

Nachbarflachen zu kompensieren.

In den unter 3. aufgefuhrten Dbrfern diirfte die Viehzucht und innerhalb derselben 

die Rinderhaltung spurbar gesteigert worden sein. Ein Getreideanbau war aid’ den 

grundwasserfeuchten Lehm- und Tonsubstraten sicherlich nur nodi bedingt moglich.

Die schlechtesten Bedingungen halten wold die unter 4. genannten Siedlungen. 

Bczeichnendcrwcise bleiben sic innerhalb der gesamlen Linienbandkeramik (Karte 5) 

ausgesprochen singular. Hire Wirtschaft wird sich zu eineni Teil auf groBfliichige An- 

bauareale und zu einem anderen Teil auf umfangreiche Schaf/Ziegenherden gestiitzt 

haben.

Die Untersuchungen 11. IL M fillers fiber die Zusammensetzung der Tierkno- 

chen in den Siedlungen der mitteldeutschen Bandkeramik scheinen im Prinzip mit 

unseren Ergebnissen iibereinzustimmen. Die in alien Zeitphasen der Linienbandkera

mik dominierende Lage der Dbrfer am Rand waldreicher ,,Nichl-LdBsubstrate“ schlagt 

sich in der Erscheinung nieder, daB das Rind unter den Hauslieren mengenmaBig ins- 

gesamt vorherrscht (M ii 11 e r 1964, Abb. 33).

Bereits in der alteren Linienbandkeramik werden dagegen Siedlungsgruben faBbar, 

in denen es zugunsten von Schaf/Ziege zuriicktritt. Sowohl in Hettstedt als auch in 

Barleben stehen Schaf/Ziegeknochen in zwei grbBeren Fundkomplexen an erster Stelle 

(M ii lie r 1964, Abb. 33, Nr. 7 und 88). Es ist bemerkenswert, daB beide Fundplatze 

unserer Kartierung nach im Innern von LbBflachen der Niederschlagstufe 2 liegem

Derjenige groBere Fundkomplex, der ein eindeutiges Vorherrschen des Rindes an- 

zeig't (fast 90 %), gehort zu einer Siedlung, die unmittelbar an die grundwasserfeuchte, 

waldreiche Saaleniederung grenzt (M ii 11 e r 1964, Abb. 33, Nr. 49).

Auch wenn die von Midler untersuchten Komplexe noch keine verbindliche Aussage 

fiber die Verteilung der Haustierarten in den genannten Siedlungen vermitteln, konn- 

ten sie die Verhaltnisse doch in etwa umreiBen.

Der geschilderte Ausbau des Wirtschaftsraumes halt bis in die jiingere Linienband

keramik unvermindert an. Auch in dieses Bild passen sich die Untersuchungen M ii 1 - 

1 e r s ein, die zeigen, daB die Schaf/Ziegenhaltung in eben diesem Zeitabschnitt ihr 

Maximum erreieht (Muller 1964, Abb. 33).

Eine gewisse Sonderstellung innerhalb des Mittelelbe-Saale-Raumes muB der mit- 

telsachsischen Linienbandkeramik zuerkannt werden. Die besonderen klimatischen 

Bedingungen ihrer LoBgebiete schlagen sich deutlich in einer modifizierten Bezugnahme 

zur Umwelt nieder. So verbietet der insgesamt relativ hoch liegende Jahresniedersdilag, 

der zusatzlich von geringeren Temperaturwerten begleitet wird, weitgehend die Be-
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siedlung der „Nicht-LbBsubstrate“. Aus diesem Grunde fiillt die LbBgruppe in Sachsen 

sehr viel starker aus als im Elbe-Saale-Raum.12

Da man „Nicht-LdBsubstrate“ in Mittelsachsen aus eben genanntem Grunde meidet, 

verliert die Randstellung folgerichtig an Bedeutung. Wir batten gesehen, daB sich statt 

dessen die Besiedlung auf das Innere der LbBflachen konzentriert.

DaB der Ackerbau in Sachsen schlcchtere Voraussetzungen besaB als ini Kerngebiet 

des Saale-Elbe-Raumes, geht nicht zuletzt aus der Bodengiitekarte hervor (Schlu

ter und A u g u s t 1959—1961, Blatt 45). Die besten sachsischen LbBbbden bleiben 

rund .30 Punkte fainter den ergiebigsten Flachen an Saale und mittlerer Elbe zuriick. 

In welcher Weise die linienbandkeramischen Bauern diesem Umstand Rechnung tru- 

gen, 1st im Moment kaum naher zu bestimmen. In Frage kommen wohl am ehesten die 

Intensivierung des Anbaus weniger klimaabhangiger Pflanzen (Gerste) wie auch die 

Vcrslarkung der Hausticrhaltung, wobei allgemein das Rind die Hauptrolle gespielt 

haben diirfte.

Werfen wir schlieBlich einen Blick auf die kulturclle Stellung der mittelsachsischen 

Sicdler, sehen wir, daB sie auch im I linblick auf die Gestaltung der Keramik als eigene 

Kommunikationsgruppe angesprochen werden kbnnen. Wic E. Hoffmann 1963, 

137—1.39) gezeigt hat, hebt sich die Verzierung ihrer Tonware sowohl von der bohmi- 

schen als auch von der thilringischeii Linienbandkeramik ab. Die Unterschiede zur siid- 

ostlich angrenzenden Siedlungskammer sind dabei allerdings sehr viel weniger deutlich 

ausgepragt als die zu den Nachbarn des Elbe-Saale-Raumes. Dieser ofTensichlliche Zu- 

sammenhang zwischen geographischer Umwelt, bauerlicher Wirtschaft und Kultur ent- 

spricht vollig andernorts gemachten Erfahrungen (S i e 1 m a n n 1972, 40—44).

Die Stichbandkeramik im Saale-Elbe-Gebiet

Bei der Betrachtung der Stichbandkeramik werden wir uns ebenfalls in der Haupt- 

sache auf die Arbeit von H. B u t s c h k o w (1935, 76—175) stiitzen. Da seinerzeit keine 

weitere zeitliche Unterteilung getroffen wurde, kbnnen wir hier lediglich das Verhalten 

der Gesamtkultur ins Auge fassen. Uns stehen 206 Siedlungseinheilen zur Verfiigung.

12 Diese Erscheinung lafit sich in alien bandkeramischen Siedlungskammern beobachten, die 

ackerbaulich schlechtere Ktimabedingungen aufweisen (Sielmann 1972, 15—38 und Abb. 

15 u. 32).

StK

A«absolute Zahl; P=prozent. Anteil A p

Gesaratzahl der Fundstellen 206 -low

135 66%

Nicht-Lofi 7-1 34%

randl.zum L6B 89 43)6

ganzl.im LoB 33*

ganzl.im Nicht-LoB 49 24%

Abb. 13 Saale-Elbe-Gebiet. Verhaltnis der Stichbandkeramik zum Boden



324 Burchard Sielmann

Abb. 14 Saale-EIbe-Gebiet. \ erhallnis der Stichbandkeramik zum Niedcrsehlag

Die Bezugnahme zum Boden

I'.rwarlungsgemaB bevorzugen aucli die stichbandkeramischen Bauern ackerbaugiin- 

slige Substrate (Karte 4 and Abb. 1,3). Yon den 206 Fundstellen kbnnen etwa 66% der 

I .oBgruppe zugercchnet werden. Die ,.Nichl-LbBgruppe“ erreicht etwa 34%. Innerhalb 

der jiingeren Linienbandkeramik batten wir annahernd das gleiche Mengcnverhaltnis 

konstatieren kbnnen (Abb. 2).

Dill'erenzen zur jiingeren Linienbandkeramik zeigen sich dagegen insofern, als die 

stichbandkeramischen Bauern wahrscheinlich etwas hauliger ganzlich in die ackerbau- 

lich minderwcrtigen Machen vorstoBen. Die Siedlungslage am Rand der LbBareale ver- 

licrt dementsprechend leicht an Bedeutung. Insgesamt bleibt die Bodenbezugnahme in- 

dessen zwischen dor jiingeren Linienband- und der Stichbandkeramik recht ahnlich. 

Die Bezugnahme zum Klima

Audi die Verteilung der Fundstellen innerhalb der Niederschlagstufen schlieBt aid' 

<len erslen Blick eng an das Verhalten der jiingeren Linienbandkeramik an (Abb. 14). 

Belrachten wir dagegen Abb. 15, die die Siedlungsdichte innerhalb der einzelnen Nie

derschlagstufen zeigt. kristallisieren sich doch einige Unterschiede heraus. So wire! die 

trockenste Zone (Niederschlagstufe 1) von der Stichbandkeramik sehr vie! starker ab- 

gelehnt als von den Siedlern der Linienbandkeramik (Abb. 4). Ebenfalls schwacher be- 

legt wird der Bereich holier Niederschlage (Slufe 4). Intensiver als zur Zeit der jiingeren 

Linienbandkeramik konzentriert sich jetzt die Besiedlung auf die ackerbaugiinstigsten 

Niederschlagstufen 2 und 3.

Fassen wir den Bodenbezug innerhalb der einzelnen Klimazonen ins Auge, treten 

weitere Unterschiede zur Linienbandkeramik zutage. In der jiingeren Linienbandkera

mik war die Siedlungslage ganzlich im „Nicht-LbB“ in Niederschlagstufe 1 von etwa 

36% dor Dorfgemeinschaften ausgewahlt worden (Abb. 6). Der Rest hatte den Rand 

odor das Imicre der LbBsubstrate belegt. In der Stichbandkeramik bewirtschaften dage-

Siedlungsdichte im Bereich der LoBflachen

D-Dichteindex

Niederschlagstufe D

StK

1
7

2 23

3 17

4 8

Abb. 15 Saale-Elbe-Gebiet; Siedlungs

dichte der Stichbandkeramik-er in den 

einzelnen Niederschlagsstufen
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Anteil der* Fundstellen, die ganzlich im Nicht-LoB liegen.

Niederschlagst. A p G

StK

1 9 53% 1?

2 25 20$ 122

3 11 20$ 55

4 0 0$ 12

A=absolute Zahl ; P=prozentualer Anteil

G-Gesamtzahl der Fundstellen in den Niederschlagstufen

Abb. 16 Saale-Elbe-Gebiet. Verhaltnis der Stichbandkeramik zum Niederschlag und Boden 

(Siedlungen ganzlich im „Nicht-L6B“)

A=absolute Zahl ; P=prozentualer Anteil

G=Gesamtzahl der Fundstellen in den Niederschlagstufen

Anteil der Fundstellen, die ganzlich im LoB liegen.

Niederschlagst. A P G

StK

1 1 6$ 17

2 31 25% 122

3 28 51% 55

4 8 66% 12

Abb. 17 Saale-Elbe-Gebiet. Verhailnis der Stichbandkeramik zum Niederschlag und Boden 

(Siedlungen ganzlich im LdB)

gen liber 50% aller Dorfer der Niederschlagszone 1 das Innere ackerbaulich minder- 

wertiger Bodenareale (Abb. 16). Innerhalb der klimalisch giinstigen Niederschlagstufen 

2 und 3 bleibt die diesbeziigliche Situation im Verhailnis zur Linienbandkeramik prak- 

tisch unverandert. Das gleiche gilt fur Niederschlagszone 4, in der sich auch die stieh- 

bandkeramischen Siedler nicht in „Nicht-LoBsubstrate“ hineinwagen.

Ein veranderter Trend zeigt sich schliefilich bei jenen Siedlungen, ilie ganzlich im 

LbBbereich liegen. Die jiingere Linienbandkeramik hatte in Niederschlagstufe 1 das 

Innere der trockenen LoBllachen mil elwa 18% der hier siedelnden Dorfeinheilen be- 

legt (Abl>. 5); von der Stichbandkeramik werden derartige Bedingungen dagegen weit- 

gehend gemieden, nur elwa 670 der Siedlungsgemeinschaften schaffen sich hier ihren 

Lebensraum (Abb. 17).

Die gleiche Zuriickhaltung gegenuber dem Innern niederschlagsarmer LoBfliichen 

zeigt sich auch noch in der benachbarten Regenzone. Wahrend die jiingere Linienband

keramik derartige Bedingungen mil 31% wahrnahm, kbnnen von den stichbandkera- 

mischen Siedlungen der Niederschlagstufe 2 nur elwa 25% der Rubrik ..ganzlich im 

LoB" zugerechnet werden.

Dicse Zuriickhaltung gegenuber dem Inneren der LoBfliichen tindert sich spontan 

in dem Moment, wo die jiilirlichen Regenmengen auf das Niveau der Niederschlag

stufe 3 ansteigen. In dieser Zone wirtschaftet bereits gut die Iliilfte der hier lebenden 

Siedlungsgemeinschaften ausschlieBlich auf LbB. Die Linienbandkeramik hatte in die

ser Zone eindeutig Randlage bevorzugt. In Niederschlagstufe 4 wire! das LoBinnere gar
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von etwa 66% der slichbandkeramischen Bauern belegt, die jiingere Linienbandkera- 

mik war in den entsprechenden Bereichen nur mil etwa 40% vcrtrelen.

Die Bezugnahme zur natiirlichen Vegetation

Aus dor vorangegangenen Analyse wird deutlich, daB die Stichbandkeramik sehr 

viel weniger bereit war, auch vegetalionsarme Flachen wirtschaftlich zu nutzcn. Dort, 

wo sic sieli im Bereich geringer jahrlicher Niederschlagsmengen bewegt, bewirtschaftet 

sie, soweit sie nicht am LoBrand siedelt, vorzugsweise grundwasserfeuchte „Nicht-LbB- 

substrate" mil ihren dichten Waldern. Ab Niederschlagszone 3 wendet sie sich dagegen 

starker als die jiingere Linienbandkeramik dem Innern der LbBflachen zu, das heiBt 

also Gebieten, die, sofern sic nicht gerodet oder iiberweidet waren, relativ dichte 

Eichenmischwalder trugen. Insgesamt ist der Anted der Stichbandkeramik an wald- 

reichen Arealen grbBer als der Anted der jungeren Linienbandkeramik.

Die Stichbandkeramik in Sachsen

Das Verhalten der mittelsachsischen Stichbandkeramik warden wir an 49 Fundein- 

heiten iiberpi iifen kbnnen. Zugrunde liegt wiederum die Arbeit von E. Hoffmann 

(1963. Karlo 2).

Die Bezugnahme zum Boden

Die Bindung der Siedlungen an den LbB ist in Sachsen auch zur Zeil der Stichband

keramik deutlich intensive!- als im Elbe-Saale-Baum. Wir haben gesehen, daB diese Er- 

scheinung mit den besonderen klimalischen Bedingungen der sachsischen Siedlungs- 

kammer zusammenhangt. Abb. 7 und 18 verdeutlichen, daB der LbBbezug im Verhalt- 

nis zur Linienbandkeramik allerdings leicht zuruckgeht (von 90% auf 86%). Umge- 

kehrt fallt der Anted der „Nicht-LbBgruppe“ etwas hbher aus. Die Lage am Band der

Abb. 18 Sachsen. Vcrhiiltnis der Stichbandkeramik zum Boden

Abb. 19 Sachsen. Verhallnis der Stichbandkeramik zum Niedcrschla;
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Siedlungsdichte im Bereich der Ldfiflachen

D « Dichteindex

Niederschlagstufe D

STICHBANDKERAMIK

3 75

4 17

Abb. 20 Sachsen. Siedlungsdichte der Stichbandkeramik in den einzelnen Niederschlagstufen

Niederscblagst.

15
StK

A-absolute Zahl ; P»prozentualer Anteil

G«Gesamtzahl der Pundstellen in den Niederschlagstufen

Anteil der Fundstellen. die sanzlieh im L6B listen

12

p G

41% 37

100% 12

Abb. 21 Sachsen. Verhaltnis der Stichbandkeramik zum Niederschlag und Boden (Sied- 

lungen ganzlich im Lob)

LoBflachen scheint unter den stichbandkeramischen Siedlern an Bedeutung zu gewin- 

nen, ihr Anteil vergrofiert sich deutlich auf Kosten der ganzlich im LoB liegenden Sied- 

lungen. Im Verhaltnis zum Elbe-Saale-Raum spielt die Randstellung in der mittelsach- 

sischen Siedlungskammer jedoch nach wie vor keine dominierende Rolle.

Die Bezugnahme zum Klima

Ganz analog zu den Verhaltnissen zur Zeit der Linienbandkeramik zeigt sich die 

gi'bBle Siedlungsdichte im Bereich der fiir Sachsen relativ anbaugiinstigsten Nieder

schlagstufe 3 (Abb. 19 und 20). In Niederschlagstufe 4 geht die Siedlungsdichte im Ver

haltnis zur Linienbandkeramik erheblich zuriick. Wahrend in letztgenannter Kultur die 

Dichte dieser Klimazone etwa 43% derjenigen ausmachte, die gleichzeitig in Nieder

schlagstufe 3 zu konstatieren war, sind es zur Zeit der Stichbandkeramik nur etwa 23% 

der Siedlungsdichte, die in Niederschlagstufe 3 zu beobachten ist (Abb. 20 u. 10). Ahn- 

lich der Situation im Elbe-Saale-Gebiet scheint sich auch in Sachsen die Stichbandkera

mik wiedcr starker auf die anbaugiinstigsten Teile der Siedlungskammer zu konzen- 

trieren.

Die kleine Gruppe von Siedlungen, die der Rubrik „Nicht-LoB“ zugerechnet wer- 

den muB, beschrankt sich ebenso wie zur Zeit der Linienbandkeramik auf Niederschlag

stufe 3 (Karte 6). In Niederschlagstufe 4 werden aussehlieBlich LoBsubstrate besiedelt, 

wobei Randlage nicht mehr wahrgenommen wire! (Abb. 21).

Die Bezugnahme zur natiirlichen Vegetation

Da die Siedlungsdichte in der waldreichen Niederschlagstufe 4 merklich zuriick- 

gehl. konnle das bedeuten, daB die Viehzucht in der Stichbandkeramik bis zu einem 

gewissen Grad an Bedeutung verliert. Sonst lassen sich im Verhaltnis zur Linienband

keramik keine wesentlichen Unterschiede beim Bezug zur natiirlichen Vegetation beob

achten.
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Zusanimenfassung des Limweltbezuges der Stichbandkerainik im. Mittelelbe-Saale-Ge- 

biet

Sowohl im Elbe-Saale-Raum als auch in Sachsen schlieBt die Stichbandkerainik im 

groBcn mid ganzen an die Verhaltensweisen der Linienbandkeramiker an. Nach wie \ or 

bestimmen I'iir den groBten Ted der Siedlungen LoBBachen in Nachbarschaft zu wald- 

reichen Zonen das Wirtschaftsbild.

Die detailliertere Analyse zeigt dagegen deutliche Unterschiede zwisehen den beiden 

Kulturabschnitten. So meidet die Stichbandkerainik konsequenter als die jiingere Li

nienbandkeramik klimatische „Extrembedingungen“. Sowohl die besonders trockenen 

LbBflachen der Niederschlagstufe I als auch der relaliv regenreiche Bereich der Nieder

schlagstufe \ werden sehr vie! weniger dicht belegt.13 Starker als zuvor konzentrierl 

man sich in der Stichbandkerainik aid die ackerbaugiinstigsten Gebiete, das heilit aid' 

Niederschlagstufe 2 und 3 im Elbe-Saale-Raum bzw. auf Niederschlagstufe 3 in Mittel

sachsen.

Auffallend ist die Ablchnung trockener, vegetationsarmer Landschaftsteile, wobei 

es keine Rolle spielt, ob der (Jntergrund aus Sand- oder aus LoBsubstraten besteht. 

Wahrend der jiingeren Linienbandkeramik hatte sich eine zwar kleine, aber doch deul- 

lich 1’aBbare Siedlergruppe mit solchen Bedingungen auseinandergesetzt, die Stichband

kerainik meidet sie last vbllig. Die Nachbarschaft zu waldreichen Arealen spielt jetzt 

eine sehr viel groBere Rolle, als es im jiingsten Abschnitt der Linienbandkeramik der 

Fall war. Das milBte bedeuten, daB die Schaf/Ziegenhaltung nach einem Hohepunki in 

der jiingeren Linienbandkeramik nun zugunsten des Rindes zuriickgeht. Die Unter- 

suchung der Tierknoehcn durch II. FL M ii 11 e r scheint diese aus dem Umweltbezug 

der Siedlungen erschlossene Vermutung zu erharten. Nach einem Maximum des Schaf/ 

Ziegeanteils von elwa 40 % in der jiingeren Linienbandkeramik konnte Muller 

(1964, Abb. 33) im stichbandkeramischen Material ein Absinken des Wertes auf etwa 

10% konstatieren.

13 An dieser Stelle muB cine in Sielmann 1973, Anm. 191 aufgestellte Berechnung korri- 

giert werden. Dori war der Bezug zum Niedersdllag fiir LnK und StK mit Hille zweier un- 

terschicdlicher Klimakarten ermillelt worden. ein Verfahren, das nicht von vornherein er- 

laubt ist. Die voncinauder abweichende Definition der Niederschlagsstufen hat dabci ein 

relativ stark verzerrtes Bild ergeben. Die SchluBfolgerungen, die auf dieser Berechnung auf- 

bauen (S i e 1 m a n n 1971, 134), sind nicht mehr tragbar. Das der Wirklichkeit angeniiherte 

Verhaltnis zum Niederschlag ist den Abbildungen 6 und 14 der vorliegenden Studie zu ent- 

nehmen.
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