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Stand und Aspekte der Flugprospektion in Sachsen-Anhalt

von Ralf Schwarz, Halle (Saale)

Flugprospektion im eigentlichen Sinne begann in Sachsen-Anhalt im Jahre 1991.1 Zwar 

schien 1958 “die Herstellung von Luftbildaufnahmen und -planen aufgrund der ‘Zwei- 

ten Durchfuhrungsbestimmungen zur Verordnung liber die Koordinierung der Arbeiten 

im Vermessungs- und Kartenwesen - Luftbildaufnahmen - vom 27. Oktober 1958’... in 

der DDR auch fiir die Zwecke der Urgeschichtsforschung”2 mbglich, doch erfiillten sich 

die Hoffnungen, “daB die in der o. g. Verordnung formulierten ‘begriindeten Ausnahme- 

falle’ auch auf Luftbilderkundung fiir Bodendenkmalpflege und Archaologie angewen- 

det werden kbnnten” nicht, wie B. W. Bahn gezeigt hat.3 Das Gesetzblatt war aber 

damals fiir F. Schlette4 AnlaB, die Geschichte der Luftbilderkundung in einem kleinen 

Aufsatz zu resiimieren und in deren Methoden einzufiihren, um die Bedeutung der Luft- 

bilder fiir die Archaologie vor Augen zu fiihren. Auch die 1977 seitens der Akademie 

der Wissenschaften der DDR in Aussicht gestellte Mbglichkeit, “Luftaufnahmen in 

hoher Qualitat fliegen zu lassen”, wobei hierfiir “Gebiete, die durch grbBere Bauarbeiten 

bzw. geplante Tagebauaufschliisse besonders gefahrdet sind” benannt werden sollten, 

verlief im Sande.5

Im Gegensatz zum Gebiet der ehemaligen DDR, wo bis 1991 auf die Prospektion der 

Gebiete aus der Luft gewartet werden muBte, begann in der Bundesrepublik Deutschland 

nach Wegfall des Flugverbots 1955 im Rheinland ab 1960 eine systematische Beflie- 

gung.6 Bayern (1980), Baden-Wiirttemberg (1982), Westfalen (1983), Hessen (1988) 

und Niedersachsen (1989) folgten diesem Beispiel in den 80er Jahren.'

Seit 1935 wurden in Deutschland Luftbilder fiir die Belange der Archaologie “umfas- 

sender und planmaBiger” verwendet.8 1937 namlich wurde durch einen ErlaB “angeregt, 

die Luftaufnahme in den Dienst der Bodendenkmalpflege zu stellen”. So sollten Luftbil

der vor- und friihgeschichtlicher Anlagen und Fundstellen durch Verbande der Luft

waffe wahrend Ubungsfliigen, “soweit dies im Nachgang der militarischen Aufgaben 

mbglich war’’, angefertigt werden. Die Koordination oblag den “Vertrauensmannem fiir 

kulturgeschichtliche Bodenaltertiimer”. An sie sollten die “Wiinsche fiir die aufzuneh- 

menden Objekte” gerichtet werden. Aufgabe war zunachst, “deutlich sichtbare vorge- 

schichtliche Bauanlagen in ihrer Lage im Gelande und in ihrer GrundriBgestalt zu 

erfassen und festzuhalten”.9 AnlaBlich der Dokumentation bekannter Denkmaler wurde 

nun hin und wieder auch “die Aufmerksamkeit auf Stellen gelenkt, an denen bislang 

eine Anlage mcht vermutet worden war”.10 Zudem wurde erkannt, “daB das Luftbild die 

Forschungsarbeiten dadurch unterstiitzt, daB es unter der Oberflache liegende Bauanla

gen, Denkmaler, StraBen, Ackeraufteilungen erkennen laBt”, und zwar “durch unter- 

schiedliche Erscheinungsformen in der photographischen Wiedergabe infolge 

Schattenwirkungen, Strukturveranderungen des Bodens, Verfarbungen durch verschie- 

denen Pflanzenwuchs oder durch Bodenfeuchtigkeit”.11 Die Flugbeobachtungen im
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Anzahl dor Lultbildl'undstellcn

Abb. 1: Neufundstellen im Befliegungsjahr 1991

Abb. 2: Neufundstellen im Befliegungsjahr 1992
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Anzahl der Luftbildfundstcllcn

Abb. 3: Neufundstellen im Befliegungsjahr 1993

Zusammenhang mit der Grabung der Pfalz Werla, Ldkr. Goslar, zeigen deutlich, daB die 

Prinzipien der Luftbildarchaologie verstanden wurden.12 Dennoch blieb die Prospektion 

auf bekannte, in der Regel obertagig sichtbare Denkmaler beschrankt. Die von militari- 

scher Seite aus koordinierte Fotodokumentation hatte eine freie Prospektion gar nicht 

erst zugelassen. Anders in England: Auch dort begann die Luftbildarchaologie zunachst 

mit dem Studium von Bildmaterial, das wahrend militarischer Ubungsfltige entstanden 

war. Doch setzte sich hier sehr schnell die Ansicht durch, daB optimale Ergebnisse nur 

dann zu erzielen seien, wenn man die Aufnahmen selbst leite und sich selbst in die Luft 

begabe.13 Deshalb begannen bereits 1924 O. G. S. Crawford und A. Keiller mit einer 

Flugprospektion in eigener Regie.14 Als Feldforscher lag O. G. S. Crawford in erster 

Linie an der Entdeckung bislang unbekannter Fundstellen.15 Dabei kam es ihm nicht so 

sehr auf herausragende Denkmaler an, sondern sein Interesse gait der Erforschung bis

lang wenig beachteter Siedlungsspuren wie der Ackerfluren und der damit vergesell- 

schafteten Altwege und Grenzgraben.16 Eine auf eigene Initiative gegriindete 

Luftbildarchaologie hatte wohl auch in Deutschland manches mehr bewirkt. Dieser ver- 

dankt England das hohe Niveau seiner Luftbildarchaologie. 1945 endete ftir Deutsch

land zunachst die Mbglichkeit fiir Prospektionsfliige.

Als I. Scollar 1960 im Rheinland begann, Luftbildprospektion zu betreiben, kniipfte er 

an die angelsachsische Tradition der Luftbildarchaologie an, die durch den Krieg an 

Erfahrungen gewonnen hatte.17 Er wurde damit zum Wegbereiter der Luftbildforschung 

in Deutschland. Und als O. Braasch ab 1980 in Bayern fiir die Bodendenkmalpflege als 

Luftbildarchaologe tatig wurde, setzte auch er die Prinzipien der englischen Forschung
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Abb. 4: Neufundstellen 1991 pro Monat

Abb. 5: Neufundstellen 1992 pro Monat



313

Abb. 6: Neufundstellen 1993 pro Monat

in seinen Prospektionsfltigen um und gab sie an all jene weiter, die mil ihm und durch ihn 

zur Luftbildarchaologie gelangten.

Fur die Dokumentation griff man in den 30er Jahren in Deutschland auf die im Boden 

des Flugzeugs fest montierte GroBbildkamera zuriick. Nur dadurch erhielt man Senk- 

rechtaufnahmen, von denen man sich maBstabgerechte Bilder fur eine kartographische 

Auswertung erhoffte. Nur zur Dokumentation der Fundstelle im Gelande fotografierte 

man auch schrag vom Cockpit aus. Keiner hatte damals daran gedacht, daB die Mittelfor- 

mat- und Kleinbildkamera der Luftbildprospektion die groBten Dienste leisten wird. Pio- 

nier auf diesem Gebiet war wieder ein Englander, der Ingenieur G. W. G. Allen.18 Die 

Handkamera hat der fest im Flugzeug verankerten, ihr photographisches Auge streng 

nach unten gerichteten GroBbildkamera gegeniiber den Vorteil, nicht fixiert zu sein, son- 

dem frei beweglich gehandhabt und in jeden fiir eine sinnvolle Dokumentation der Fund

stelle geeigneten Winkel positioniert werden zu kbnnen.19 Die durch den schragen 

Blickwinkel auf das Objekt verursachte Verzemmg der Strukturen wird seit einigen Jah

ren durch geeignete Luftbildentzerrungsprogramme uber einen Rechner korrigiert.20

Das Luftbildarchiv des Landesvermessungsamtes Sachsen-Anhalt bildet mit seinen 

Senkrechtaufnahmen ein fast unerschbpfliches Reservoir an Bildmatenal, das eine 

Durchsicht lohnt, denn Sachsen-Anhalt ist flachendeckend befiogen. Die Aufnahmen lie

gen im MaBstab 1 : 14 500 vor, wodurch zwar keine detailreichen Abbildungen von 

Luftbildstrukturen erwartet werden durfen; grbBere Objekte wie Erdwerke und Burggra

ben, Altwege und Flureinteilungen, bei niedngem Sonnenstand auch verschliffene Grab- 

htigel und Wallanlagen miiBten aber dennoch erfaBt sem. Die Befliegungen fiir vermes-
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Abb. 7: Neufundstellen 1991-1993

sungstechnische Zwecke linden in den vegetationsarmen und -freien Jahreszeiten statt, 

so daB man es in erster Linie mil Boden- und Schattenmerkmalen zu tun hat. Dariiber 

hinaus wurden gewisse Areale, die sich meist im Umkreis von Ballungszentren befinden, 

im MaBstab 1 : 3 500 dokumentiert. Diese Aufnahmen diirften einen grbBeren Detail- 

reichtum aufweisen als die kleinmaBstabigen Bilder.

Insgesamt kann man aber davon ausgehen, daB bei Vermessungsflugen nur in einem 

genngen Prozentsatz archaologische Denkmale erfaBt werden. Dies liegt zum einen 

daran, daB sich Luftbildfundstellen am besten aus geringer Flughbhe und bei schrager 

Kamerahaltung durch Umkreisen der Fundstelle mit einem Hochdecker-Flugzeug im 

Langsamflug unter Wahl der giinstigsten Lichtverhaltnisse im Bild festhalten lassen. 

Zum anderen nimmt die Luftbildprospektion Riicksicht auf giinstige Wetterlagen und 

Lichtverhaltnisse. Am erfolgreichsten zeigt sich aber die Methode in den vegetationsrei- 

chen Monaten im spaten Friihjahr und im Sommer unter Ausnutzung von Bewuchsmerk- 

malen. Die Befliegung fiir die Landesvermessung erfolgt dagegen aus wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten in festgelegten Hbhen und Routen und ohne Riicksicht auf das Wetter.

Dies gilt nicht fiir eine Kategorie von Bildem, deren Anfertigung vom Landesamt fiir 

Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Angriff genommen wurde, mit dem Ziel, Umweltscha- 

den in der Vegetation aus der Luft auszumachen. Im Gegensatz zur Vermessung, deren 

Fliige im Herbst, im Winter und im beginnenden Friihjahr stattfinden, werden die Bild- 

fliige fiir das Landesamt fiir Umweltschutz in den Monaten Juni bis August, vereinzelt 

noch im September, unternommen. Die Aufnahmen miiBten demnach eine ganze Reihe 

von Bewuchsmerkmalen enthalten und zwar vor allem jene, die sich durch die Griinfar-
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bung der auf den Graben und Gruben als Wasser- und Nahrstoffreserve wachsenden 

Getreidehalme von ihrer gelb gereiften Umgebung unterscheiden (positiv) oder umge- 

kehrt sich durch eine hellere Farbung von ihrer Umgebung abheben, indem sie durch den 

steinigen Untergrund im Wuchs behindert werden und friiher welken (negativ). Leider 

sind die Aufnahmen im MaBstab 1:10 000 angefertigt, so daB feinere Strukturen kaum 

zu erwarten sein diirften. GroBmaBstabige Bilder sind aus dieser Befliegung nicht vor- 

handen. Die Areale sind mit einem Color-Infra-Rot-Film (CIR) fotografiert, der sich fur 

Bewuchsmerkmale als giinstig erweist. Wie bei den Schwarz-WeiB-Aufnahmen ist ste- 

reoskopische Betrachtung der Bilder moglich. Die flachendeckende Befliegung von 

Sachsen-Anhalt wird demnachst abgeschlossen sein, so daB eine reiche Quelle erschlos- 

sen werden kann.

Die Luftbildarchaologie ist in erster Linie eine Prospektionsmethode. Sie erlaubt dem 

Archaologen ohne Eingriff in den Boden archaologische Fundstellen in verhaltnismaBig 

kurzer Zeit in groBer Zahl zu entdecken. “Die Schnelligkeit, mit der groBraumig weite 

Gebiete iiberflogen und aus dem Fenster des Flugzeugs kontrolliert werden konnen, steht 

im krassen Gegensatz zu zeitraubenden und personalintensiven Prospektionsbemiihungen 

auf dem Boden”. Im Unterschied zur Begehung macht sie die Struktur und damit Art 

und Ausdehnung der Fundstelle sichtbar. Dariiber hinaus dient sie der Erfassung einset- 

zender und fortschreitender Zerstbrung an einem archaologischen Denkmal. Dadurch 

wird das Luftbild mitunter zum einzigen Dokument, das von einer zerstorten Fundstelle 

bleibt.23

Die Prospektion aus der Luft hat gegeniiber der Begehung den Vorteil, daB das 

Gelande frei uberblickt werden kann. So wie bei einem Zeitungsbild, aus unmittelbarer 

Nahe betrachtet, lediglich die Punkte des Rasters sichtbar werden und erst die Distanz 

die Punkte zum Bild verschmelzen laBt, so fiigen sich die oft nur punktuell am Boden 

faBbaren Spuren menschlicher Siedeltatigkeit aus der Luft zu komplexen Siedlungsgebil- 

den und bei langjahriger Betreuung zu ganzen Siedlungskammem zusammen.

Auf diese Weise lassen sich humose Gruben- und Grabenfiillungen auf einem frisch 

gepfliigten Acker durch die dem gewachsenen Boden gegeniiber andersartigen Verfar- 

bungen als Bodenmerkmale erkennen.

So wie bei Streiflicht die Schrift auf einem verwitterten Denkmal mit einem Mai in 

Erscheinung tritt, werden aus der Luft bei niedrigem Sonnenstand und giinstigem 

Lichteinfall bereits geringfiigige Erhebungen oder Vertiefungen als Schattenmerkmale 

sichtbar (Walle, Graben oder Grabhiigel). Im Winter treten Erhebungen durch Schnee- 

anwehungen und Abtauungen an den Lee- und Luvseiten noch deutlicher zutage 

(Schneemerkmale).

Eingriffe in den Boden stbren dessen physikalisches, mineralisches und chemisches 

Gefiige. Dadurch verandem sich punktuell Nahrstoffgehalt und Wasserhaushalt. Die lok- 

kere Fiillung in Graben und Gruben vergrbBert die Oberflache der wasserbindenden Teil- 

chen gegeniiber dem festgefiigten Mutterboden und speichert Feuchtigkeit. Das Wasser 

innerhalb der Gruben und Graben dient bei einbrechendem Frost im Herbst als Warme- 

speicher und verhindert kurzzeitig an der Oberflache Reifbildung. Neuschnee taut iiber 

den Strukturen vorzeitig ab. Umgekehrt bleiben die Graben und Gruben im Friihjahr bei 

einsetzendem Tauwetter langer gefroren als der gewachsene Boden, der die Sonnen- 

warme schneller aufnimmt, wodurch iiber Gruben der Schnee langer liegen bleibt. Kalte- 

speicher bilden auch Mauerfundamente im Erdboden.
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Abb. 8: Verteilung der Luftbildfundstellen 1991-1993. Die Kreisgrenzen 

entsprechen der Gebietsreform vom 01.07.1994

Im Friihjahr und Sommer reagiert das Getreide bei einsetzender Trockenheit positiv 

auf den Feuchtegehalt von Graben und Gruben. Ahren und Blattwerk bleiben langer 

griin, wiihrend das benachbarte Getreide durch die einsetzende Reife bereits gelb gefarbt 

sein kann. Die Emptindlichkeit fur die Auspragung von Bewuchsmerkmalen hangt ganz
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wesentlich von der Wasserdurchlassigkeit des Bodens ab. Auch wurzeln die Halme in 

Gruben und Graben tiefer und wachsen, bedingt durch den hoheren Humusanteil, hbher 

(Geilstellen).24 Diesen positiven Bewuchsmerkmalen stehen negative gegeniiber, bei 

denen steiniger Untergrund von Mauerzugen oder StraBenbelagen tiefgriindiges Wurzeln 

der Pflanzen verhindert und Kummerwuchs hervorruft sowie zu einer vorzeitigen 

Reifung und Welkung fiihrt25.

Durch die witterungsbedingten Faktoren, die die Auspragung von Luftbildstrukturen 

beeinflussen, bedarf es langjahriger Prospektion, um schrittweise zu einem Bild zu gelan- 

gen, das den tatsachlichen Denkmalbestand einigermaBen befriedigend widerspiegelt.

Zur Methode der Flugprospektion allgemein und zu den Ursachen, die zur Auspra

gung von Luftbildstrukturen fiihren, ist viel geschrieben worden25. Weniger wird dage- 

gen zum Umfang der Luftbildprospektion in den einzelnen Bundeslandem laut.

Ein wirksamer Denkmalschutz ist nur dann gewahrleistet, wenn die Lage der zu schiit- 

zenden Denkmale bekannt ist. Die Liste der archaologischen Denkmale faBt zu schiit- 

zende Denkmale in einem Katalog zusammen. Sie soil insbesondere den Unteren 

Denkmalschutzbehbrden dazu dienen, bereits in der Vorbereitungs- und Planungsphase 

von Bautatigkeiten praventiv Denkmalschutz zu betreiben. Da fast alle archaologischen 

Fundstellen unterirdische Denkmaler darstellen, ist deren Lage in der Regel unbekannt. 

Dadurch werden sie erst beim Eingriff in den Boden sichtbar. Dann allerdings ist das 

Denkmal bereits zerstort.

Aufgrund der geschilderten Fahigkeit ist die Luftbildprospektion ein ideales Mittel ftir 

die Erkundung von Arealen im Vorfeld von Bauvorhaben. Sie leistet damit zugleich 

einen wesentlichen Beitrag zur Schnellerfassung archaologischer Denkmale.26

Als die Landesregierung 1991 mit dem Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen- 

Anhalt das Landesamt fur archaologische Denkmalpflege beauftragte, eine Schnellinven- 

tarisation archaologischer Fundstellen zu betreiben und eine Liste archaologischer Denk

male zu erstellen, lag es nahe, hierftir auch die Flugprospektion einzusetzen. Ein Teil der 

ftir die Schnellerfassung in Aussicht gestellten Mittel sollten deshalb in die Luftbilder- 

kundung flieBen.

Nachdem 1991 die Einschrankungen ftir den privaten Flugverkehr nahezu vollstandig 

aufgehoben waren, standen der Luftbildprospektion die Tore offen. Mit der Zusage der 

Geldmittel noch im selben Jahr war dann auch noch die hnanzielle Hiirde iiberwunden 

und der Weg frei ftir eine Prospektion groBer Teile von Sachsen-Anhalt.

7 ft
Mit der Flugprospektion wurde seinerzeit O. Braasch beauftragt. Die Aufbereitung 

von Luftbildfilmen und Flugdaten wird von W. Gerstner (“Archaologisch-Historische 

Flugprospektion”) vorgenommen.

Von B. W. Bahn29 wurden bereits die Stationen, die die Luftbilder im LfA durchlaufen, 

skizziert. Demnach organisiert O. Braasch die eigentliche Flugprospektion und leitet 

Filme und Flugaufzeichnungen an W. Gerstner weiter. Dieser ubemimmt die Entwick

lung des Filmmaterials, fertigt SW-Kontaktbdgen und SW-VergrbBerungen an und iiber- 

tragt die Daten der Flugaufzeichnungsliste (Fundplatznummer, Flugdatum, Objekt- 

ansprache) auf eine DIN A4-Karteikarte, ermittelt zudem die administrative Zugehbrig- 

keit der Fundstelle sowie deren (Gauss-Kriiger-)Koordinaten und markiert die Position 

auf einer Ausschnittskopie des MeBtischblatts (TK 25), die sich ebenfalls auf der Kartei- 

karte behndet. Karteikarte und Bildmaterial gehen dann in den Besitz des LfA fiber. Hier
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Abb. 9: Neufundstellen im Befliegungsjahr 1991

werden die Karteikarten mit der SW-VergrbBerung in einer temporaren Luftbildkartei 

aufbewahrt und die Daten in einer Datenbank registriert. In einem zweiten Arbeitsschritt 

werden die Fundstellen in die Ortsakten eingebunden und mit den bekannten Fundstellen 

abgeglichen. Gleichzeitig erfolgt eine Priifung der in der Luft vom Cockpit aus vorge- 

nommenen Objektansprache. Weiterhin wird ein representatives Dia und die Karteikarte 

der jeweiligen Fundstelle liber eine Videokamera digitalisiert und in der Datenbank abge- 

legt. Erst in naherer Zukunft wird die Einbindung von Daten- und Bilddateien in ein 

komplexes archaologisch-geographisches Datenbanksystem ARCHE, in dem alle 
on

archaologischen Daten zusammenflieBen, realisiert sein. Dann wird auch auf der Basis 

eingescannter Karten die Darstellung von Fundstellen in unmittelbarer Beziehung zu 

ihrem kartographischen Umfeld und die Abrufung jeglicher Informationen auf dem 

Monitor mbglich sein. Was dabei die Luftbildfundstellen betrifft, so werden die Struktu- 

ren mittels eines Luftbildentzerrungsprogramms (AERIAL) entzerrt und plangerecht auf- 

bereitet. Das Programm arbeitet dabei vektororientiert. Hierfiir miissen die auf dem Bild 

faBbaren Strukturen interpretiert und umgezeichnet und in einem zweiten Schritt tiber ein 

Tablett digitalisiert werden. Eine Digitalisierung des Bildes liber einen Scanner und eine 

Entzerrung im Rechner sowie eine Aufbereitung des gescannten Bildes mit anschlieBen- 

der Umzeichnung der Strukturen auf dem Monitor, wie dies in Bayern seit den 80er Jah- 

O I
ren praktiziert wird, ist in Sachsen-Anhalt derzeit noch nicht mbglich.

Die temporare Luftbildkartei bildet noch vor dem eigentlichen Ortsarchiv eine erste 

Anlaufstelle der Bodendenkmalpfleger im Zusammenhang mit der Erstellung von Stel- 

lungnahmen im Vorfeld von Bauplanungen. Sind Bilder zu einem von der Zerstbrung
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betroffenen Areal vorhanden, liefem sie zusammen mit dem entzerrten Luftbildplan ein 

Hauptargument bei Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren u. a. Genehmi- 

gungsverfahren. Andernfalls reiht sich das Areal in die Liste der dringend zu befliegen- 

den Gebiete ein.

Das fur 1991 im Vertrag zwischen dem Landesamt fiir archaologische Denkmalpflege 

Sachsen-Anhalt und W. Gerstner vereinbarte Auftragsvolumen belief sich auf 217 Filme 

(7 812 Aufnahmen). Dieser Stand konnte 1992 gehalten werden. Zusatzlich wurden Gel- 

der fiir weitere 300 Filme (10 800 Aufnahmen) aufgewendet. Davon stammten 190 

Filme als Uberhang noch aus dem Jahr 1991, 110 Filme kamen 1992 hinzu. Dadurch 

erreichte im Befliegungsjahr 1991 die Zahl der Filme 407 und 317 im Jahr 1992. Demge- 

geniiber sank der Etat fiir 1993 auf 100 Filme (3 600 Aufnahmen). Das Gesamtvolumen 

fiir die Jahre 1991 bis 1993 belauft sich somit auf 834 Filme oder 30 024 Aufnahmen.

J. Moller hat kiirzlich die Daten fiir einige Bundeslander zusammengestellt. Demnach 

umfassen die Luftbildarchive in Bayern ungefahr 700 000, in Baden-Wiirttemberg 

170 000, in Hessen 50 400, im Rheinland 28 700, in Westfalen 16 000 und in Nieder- 

sachsen 12 013 Aufnahmen. Dabei konnte Baden-Wiirttemberg in den Jahren 1992 und 

1993 fast 64 000 Aufnahmen in Auftrag geben, und der jahrliche Zuwachs an Bildem 

betragt in Bayern 20 000. Die ungefahre Zahl der Fundstellen belauft sich in Bayern 

auf mehr als 50 000, in Baden-Wiirttemberg auf 20 000, in Hessen auf 2 289, im Rhein

land auf 3 400, in Westfalen auf 2 500 und in Niedersachsen auf 1 123. Angesichts der 

Zahlen erscheinen 30 000 Bilder fiir Sachsen-Anhalt gering, doch darf man nicht verges- 

sen, dab die anderen Bundeslander mitunter einen betrachtlichen Zeitvorsprung in der 

Luftbilderkundung vorweisen. So wird in Bayern seit 1980 und in Baden-Wiirttemberg 

seit 1982 geflogen. Im Rheinland begann die Luftbildprospektion bereits im Jahre 1960. 

Eher mit Sachsen-Anhalt vergleichbar sind die Bundeslander Hessen und Niedersachsen, 

wo seit 1988 bzw. 1989 Luftbildprospektion betrieben wird.

Wenig erfreulich ist, dab in Sachsen-Anhalt die Fbrdermittel fiir die Schnellerfassung 

seitens des Bundesinnenministeriums Ende 1993 ausgelaufen sind. Eine Kontinuitat in 

der Befliegung ist somit in Sachsen-Anhalt nicht gewahrleistet, wenn das Land die 

Kosten nicht auf Dauer iibemimmt.

Zur Erfiillung des Vertragsvolumens wurden in den Jahren 1991-1993 30, 26 und 15, 

somit insgesamt 71 Flugtage aufgewendet (Abb. 1-3). Die Prospektionsfliige galten in 

erster Linie den Bewuchsmerkmalen, die sich bei trockenem Wetter im Getreide ab Mai 

auszupriigen beginnen und die sich bis in den August hinein verfolgen lassen (Abb. 4-6). 

Die Befliegungen im September 1991 sowie im Februar, Marz, April, September, Okto- 

ber und Dezember 1992 zielten demgegeniiber auf Boden- und Schneemerkmale ab.

Der Zuwachs an Erkenntnis liber archaologische Fundstellen ist durchaus beachtens- 

wert. 1991 wurden allein 1 058 archaologische Fundstellen aus der Luft entdeckt. 1992 

waren es noch 415 und 1993 186. Die geringe Ausbeute des Jahres 1993 liegt dabei natiir- 

lich zum einen im geringeren Etat begriindet. Zum anderen aber resultiert sie, und dies gilt 

bereits fiir die Befliegungen des Jahres 1992, aus dem mehrfachen Wiederaufsuchen 

bereits bekannter Fundstellen. Wurden 1991 fast alle Aufnahmen fiir die Dokumentation 

gerade erst entdeckter Fundstellen aufgewendet, so entfallen 1992 60 % des Filmmateri

als auf die Dokumentation bekannter Fundstellen und 40 % auf die von Neufundstellen 

1993 sind es immerhin 60 % gegeniiber 40 % fiir Zweitdokumentation, doch ist der
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Abb. 10: Verteilung der Luftbildfundstellen 1991. Die Landkreise geben 

den ab 01.07.1994 giiltigen Stand wieder

Gesamtertrag insgesamt bescheiden. Die Berechnung deckt sich mit der jiingst von O. 

Braasch vorgelegten Statistik, nach der pro Flugstunde 6 Luftbildfundstellen dokumen- 

tiert werden, von denen 2,5 (= 40 %) Neufundstellen und 3,5 (= 60 %) bereits bekannte 

Fundstellen darstellen.34
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Abb. 11: Neufundstellen im Befliegungsjahr 1992

Das heiBt aber nun nicht, daB die regelmaBige Befliegung bekannter Fundstellen im 

Vergleich zur Erstdokumentation an Wert verliert. Es geht aber deutlich zu Lasten der 

Neuentdeckungen und fiihrt den Prospektor in dieselben Gebiete zuriick, wahrend 

anderswo Fundstellen ihrer Entdeckung barren. Vor allem das emeute Aufsuchen von 

Fundstellen, die beim ersten Anflug nur einen ersten Eindruck eines unterirdischen 

Bodendenkmals vermittelt haben, ist von Bedeutung, da nur dadurch dessen Charakter 

bestimmt werden kann. Die regelmaBige Befliegung und Dokumentation von Fundstellen 

hilft, deren Struktur zu erforschen und Schritt fiir Schritt zu komplettieren. Die langjah- 

rige Betreuung der Fundstellen ist deshalb so wichtig, weil die Strukturen durch schwan- 

kende Wetterverhaltnisse, fiir deren Auspragung giinstigen oder ungiinstigen Fruchtstand 

und durch die Feldparzellierung in den Jahren unterschiedlich deutlich in Erscheinung 

treten. “GrbBere Fundstellenkomplexe ... bediirfen einer wiederholten Beobachtung und 

Dokumentation, um dann mosaikartig ... zusammengesetzt werden zu kbnnen”.

Bei Stellungnahmen zu Bauvorhaben hilft natiirlich, wenn die Ausdehnung der Denk- 

male sowie deren Typus bekannt ist. Dariiber hinaus wird durch regelmaBige Befliegung 

die einsetzende und fortschreitende Zerstbrung der ober- und untertagigen Fundstellen 

sichtbar. Ist eine Fundstelle erst einmal zerstbrt, bildet das Luftbild den einzigen Beleg 

fiir das ehemalige Vorhandensein einer solchen.

Durch die Befliegungen der Jahre 1991 bis 1993 sind 1 686 Luftbildfundstellen entdeckt 

worden. DaB eine Anzahl unter ihnen bereits bekannt war, braucht uns hier zunachst nicht 

zu interessieren, zumal eine Konkordanz der Luftbildfundstellen mit den in den Ortsakten 

verzeichneten archaologischen Fundstellen bislang noch aussteht und das Luftbild fast



322

Abb. 12: Verteilung der Luftbildfundstellen 1992. Die Landkreise geben den 

ab 01.07.1994 gtiltigen Stand wieder



323

Abb. 13: Neufundstellen im Befliegungsjahr 1993

immer in der Qualitat der Dokumentation gegeniiber der Ortsakte gewinnt.

Abb. 3 und 4 zeigen in der Ubersicht, wie sich die Luftbildfundstellen auf die Land- 

kreise der Regierungsbezirke Sachsen-Anhalts36 statistisch verteilen. Die Verbreitung ist 

dabei keinesfalls gleichmaBig. Wahrend einige wenige Landkreise reichlich Fundstellen 

erbrachten, scheint eine ganze Anzahl unter ihnen deutlich weniger Fundstellen aufzu- 

weisen. Die Landkreise Saalkreis (286), Kothen (180) und Schdnebeck (138) vereinen 

dabei etwas mehr als ein Drittel des Gesamtbestandes fur sich. Demgegeniiber bleibt die 

Zahl der Fundstellen bei 25 % der Landkreise unter 10. Davon liegt aus den Landkreisen 

Hohenmolsen, Salzwedel und Zeitz keine oder lediglich eine Fundstelle vor. DaB sich 

hierin keine tatsachliche Befundsituation widerspiegelt, liegt auf der Hand und wird 

durch die Materialfiille in den Ortsakten verdeutlicht. Es zeichnet sich vielmehr ein 

gewisser Schwerpunkt in der Prospektion ab.

Besagte Landkreise haben bereits 1991 eine hohe Ausbeute erbracht (Abb. 9-10), und 

zwar der Saalkreis 217, Kothen 160 und Schdnebeck 71 Luftbildfundstellen. Hinzu 

gesellt sich Bemburg mit 77 und in gewissem Abstand Bitterfeld mit 57 Fundstellen. 

Abseits gelegene Landkreise wurden 1991 dagegen noch vollstandig vemachlassigt oder 

sind mit nur einer einzigen Fundstelle vertreten. Hierzu zahlen 11 an der bstlichen, siidli- 

chen und ndrdlichen Peripherie von Sachsen-Anhalt gelegene Landkreise. Dadurch engt 

sich das Prospektionsgebiet auf die verbleibenden Landkreise ein, mit Schwerpunkt der 

Befliegung im Saalkreis, in Bernburg, Kothen, Bitterfeld und Schdnebeck sowie in gerin- 

gerem MaBe in StaBfurt (31), Wanzleben (42), Aschersleben (33), Oschersleben (29), 

Quedlinburg (27), Halberstadt (39), Wernigerode (43) und Merseburg (26).
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Abb. 14: Verteilung der Luftbildfundstellen 1993. Die Landkreise geben den 

ab 01.07.1994 giiltigen Stand wieder
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Anzahl dor Fundstellen

Abb. 15: Haufigkeit der Fundstellentypen im Saalkreis (1991-1993)

Der Zuwachs an Neufundstellen im Jahr 1992 scheint demgegeniiber ausgeglichener 

(Abb. 11-12). Wie aus der Aufstellung hervorgeht, wurden jetzt auch die peripher gelege- 

nen Landkreise im Osten und Norden SachsemAnhalts starker beflogen. Die in den Jahren 

1991 und 1992 wenig ergiebigen Landkreise erbrachten entweder im Jahre 1993 keine 

Fundstellen oder wurden keiner gezielten Prospektion unterzogen (Abb. 13-14).

Die Masse der Fundstellen liegt in Gebieten mit LbB (Beilage 2). Diese haben seit dem 

altesten Neolithikum immer wieder ackerbautreibende Bevblkerungsgruppen angezogen. 

Grund dafiir war die Bodengiite sowie ein gutes Wasseraufnahme- und -speicherungsver- 

mbgen. Die letztgenannte Eigenschaft ermbglicht die Auspragung von Bewuchsmerk- 

malen nur in Trockenperioden. Es soil nun kurz die Verbreitung der Luftbildstrukturen und 
an

deren Verhaltnis zum geologischen Untergrund skizziert werdenz

Die Bodenkarte zeigt eine Grenze, die von Nordwest nach Stidost liber Oebisfelde, 

Magdeburg, Kothen bis nach Leipzig verlauft. Siidwestlich dieser Linie findet sich LbB mit 

mittleren und schweren Lehm- und Tonbbden. Im Nordosten wird er von der Elbe und im 

Norden von der Ohre begrenzt. In deren Talem liegen Schotter und Kiese mit diinnen Ton- 

und Lehmbbden. Nordbstlich folgen die Geschiebemergel der Grundmoranen. Sie werden 

mitunter von Kiesen iiberlagert. Diese schieben sich im Osten bis Halle vor. Hier iiberwie- 

gen die leichteren Boden wie Sandbbden und lehmige Sandbbden. In einigen Gegenden, 

wie z. B. dem Fiener Bruch, trifft man Torfbbden an. Die Fundstellen sind auf LbB und 

Mergel gleichermaBen gut ausgepriigt, wenn auch die Fundstellen auf LbB dominieren. 

Beispiele fur Mergel bilden die Fundstellenkonzentrationen der nordbstlichen Halfte des 

Landkreises Kothen sowie um Bad Diirrenberg, Ldkr. Merseburg-Querfurt - auch die
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Gegend ostlich von Halle lieBe sich hier anfuhren. Die Fundkonzentrationen springen hier 

vor allem deshalb ins Ange, da die Dichte an Luftbildstrukturen jenseits der Mergelgrenze 

auf LbB abnimmt.

Andererseits deuten die LdBflachen darauf hin, daB die oben geschilderten Landkreise 

mit maximal nur einer Fundstelle bei eingehender Prospektion einen hbheren Fundnie- 

derschlag ergeben muBten. Hierbei fallen vor allem die fundleeren LdBflachen in den 

Landkreisen im Siiden und Osten des Regierungsbezirkes Halle auf. Diese Fundleere 

betrifft auch Gebiete, die wir eingangs als durchschnittlich eingestuft haben. Die Nieder- 

terrassen der Elbe und Ohre mit ihren Kiesen und Sanden tragen, wie nicht anders zu 

erwarten, vorziiglich zur Ausbildung von Luftbildstrukturen bei; man beachte nur einmal 

die Konzentrationen um Barby, Ldkr. Schbnebeck, sowie zwischen Wolmirstedt und 

Haldensleben. Auch hier fallt wieder die Armut der westlichen Halfte des Landkreises 

Schbnebeck sowie der Landkreise Wanzleben und StaBfurt auf. Das Fehlen von Fund- 

stellen auf dem breiten LbBgebiet in der nordwestlichen Halfte des Landkreises Halber

stadt scheint nur dahingehend interpretiert werden zu kbnnen, daB dieses Gebiet bislang 

nicht in gebiihrender Weise von der Prospektion erfaBt wurde.

Fur die Landkreise nbrdlich der Ohre laBt sich nur soviel erkennen, daB die gezielte Pro

spektion der geplanten Schnellbahntrasse ihren Niederschlag in Form einer Fundstellen- 

kette gefunden hat. Dem laBt sich aber entnehmen, daB auch die Boden der Altmark mit 

der Zeit ihre verborgenen Archive preisgeben werden. Wahrscheinlich sind sie fur die 

Auspragung von Luftbildbefunden unempfindlicher als die LbBgebiete und so kann nur 

liber eine intensive regelmaBige Befliegung eine grbBere Fundstellendichte erzielt werden.

Aus der knappen Untersuchung ergibt sich zwingend die Notwendigkeit, die peripheren 

Areale starker zu befliegen. Ein Passus im Vertrag 1993 zielte fast ganzlich auf die Pro

spektion im Vorfeld von Bebauungsgebieten, Kies- und Sandabbau sowie Auto- und 

Schnellbahntrassen ab. Die Dokumentation vor und bei Zerstbrung einer Fundstelle darf 

natiirlich nicht zum Erliegen kommen. Eine erhbhte Prospektionsleistung bildet den ein- 

zigen Schlussel fur eine ausgewogene Betreuung aller archaologischen Belange. Doch 

mehr Prospektion bedeutet mehr Flugstunden und diese wiederum mehr Etat, doch Geld 

ist knapp bemessen.

Ein Landkreis wurde bislang hinsichtlich seiner Luftbildaufnahmen aufgearbeitet. Es 

ist dies der Saalkreis, aus dem die grbBte Zahl an Luftbildfundstellen vorliegt. Anhand 

des Saalkreises kbnnen gewisse, vorerst nur fur dieses Gebiet representative Aussagen 

getroffen werden (Abb. 15).

58 % der Fundstellen lassen sich als Siedlungen oder Spuren von solchen deuten. Die 

Palette reicht von Dbrfem mit Hausgrundrissen und Wegesystem bis hin zu einfachen 

Grubenclustem. Auch Umenfriedhbfe ohne weitere erkennbare Einfriedungen kbnnen 

sich hierunter verbergen. Grabenwerke machen 23 % der Luftbildstrukturen aus. Dabei 

sei angemerkt, daB sich unter den Grabenwerken auch mittelalterliche befestigte Wiistun- 

gen befinden. Zusammen mit den Befestigungsgraben kommen in der Regel Siedlungs- 

spuren zur Auspragung. Dies gilt nicht fur die Grabengevierte, bei denen es sich wohl in 

der Mehrzahl um die Einfriedungen fur Vieh und in geringerem MaBe um die eines 

Gehbfts handeln diirfte. Deren Niederschlag liegt bei 10 %. Unter den Graberfeldem fal

len natiirlich in erster Linie die Grabhiigel auf (16 %), die sich als Bodendenkmal durch 

kreisfbrmige Flachen (8,5 %) oder als Bewuchsmerkmal durch Kreisgraben (7,5 %) zu 

erkennen geben. Letztere erscheinen mitunter in Kombination mit rechteckigen Grabgar-



327

ten. Flachgraberfelder mit Kbrperbestattungen sind dagegen nur in 7 % der Faile aufge- 

funden worden. 9 % der Luftbildstrukturen lassen sich als Zeugnisse des Bergbaus 

ansprechen. Die Masse der Strukturen bilden Graben (36 %), hinter denen sich in der 

Regel Altwege verbergen (21 %), die mitunter aber auch territoriale Eingrenzungen dar- 

stellen konnen. In diesem Sinne sind wohl auch die hunderte von Metem verfolgbaren 

Grubenreihungen (“pit-alignments”) zu deuten. In 14 % der Faile bilden Wege und Gra

ben die Umgrenzungen von Fluren. Sie verschmelzen mitunter mit den Spuren, die der 

geologische Gesteinsuntergrund verursacht sowie jenen der Eiszeit. Letztere zeichnen 

sich im Luftbild als Polygone ab. Sie unterscheiden sich aber in der Regel von den anthro- 

pogenen Einschnitten in die Erdoberflache durch ihr unregelmaBig pentagonales, im 

Luftbildbefund hell aufscheinendes und mitunter von dunklen Linien begleitetes Gitter.
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