
Marie Zapotocka: Bestattungsritus des Bohmischen Neolithikums 

(5500-4200 B. C.).

Graber and Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- and Lengyelkeramik. Mit Bei- 

tragen von V. Cerny, P. Veleminsky und S. Vend. Praha 1998. 2g/ Seiten. 160 Tafeln.

Das zu besprechende Werk stammt aus der Feder von Marie Zapotocka, einer hervorra- 

genden Kennerin des Bohmischen Neolithikums. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, das noch 

nie zusammenfassend behandelte Fundmaterial aus den Grabern der Kultur mit Linear-, 

Stichband- und Lengyelkeramik allseitig zu untersuchen. Dieser Einsatz verdient unein- 

geschranktes Lob, da hier eine Forschungsliicke geschlossen wird. In den letzten Jahr- 

zehnten wurden umfangreiche Nekropolen der Linienbandkeramik in Thiiringen, Bayern 

und Baden-Wiirttemberg ausgegraben, z. T. auch eingehend publiziert, doch war ein 

iiberregionaler Vergleich infolge des Fehlens einer Vorlage der Bohmischen Befunde bis- 

her nur eingeschrankt mbglich.

Der vom Archaologischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechi- 

schen Republik, Prag, herausgegebene Band setzt sich aus Text, Katalogteil, einem aus- 

fuhrlichen Literaturverzeichnis sowie dem Tafelteil zusammen. In der Einleitung wer- 

den Aufgaben und Ziele der Bearbeitung der aus der Zeit von 5500-4200 B.C. stam- 

menden Graber umrissen, in KapiteM die Forschungsgeschichte einschlieklich einer 

knappen Behandlung des Themas in den Nachbarlandern erbrtert.

In Kapitel 3 »Bestattungsritus der Kultur mit Linearkeramik« findet man eine Einfiih- 

rung in den Forschungsstand zur Linienbandkeramik in Bbhmen, wobei Graber und 

Bestattungen in Siedlungsgruben, Kulturschichten und Hohlen ebenso zur Sprache 

kommen wie die Lage der Funde und der Beigaben sowie eine relativchronologische Ein- 

ordnung der Graber. Dabei wird alles durch zahlreiche ubersichtliche Tabellen und Sta- 

tistiken erganzt. Folgende Aussagen aus der Zusammenfassung (S.22) bediirfen nach 

Ansicht des Rez. einer Korrektur: »Die Sitten bei der Behandlung der Kdrper der Ver- 

storbenen waren in mancher Hinsicht aber noch ziemlich frei. Nur bei bestimmten Brau- 

chen bestanden schon streng einzuhaltende Regeln... Auch die Existenz der Anthropofagie 

im Neolithikum ist anerkannt... Auch bei der Skelettausrichtung wurde eine grofie Frei

heit beobachtet«. Nach Auffassung des Rez. liegt auch in der Linienbandkeramik Bbh- 

mens die altneolithische Struktur der Bestattungssitten (Hausler2000; Hausler 2000a) 

vor, die sich in Europa vom Pariser Becken im Westen bis in die Schweiz, Nord- und 

Mittelitalien und im Osten bis zum Dnepr in identischer Auspragung verfolgen lafit 

(Dominanz der Totenorientierung nach Ost, Nordost, Siidost, linke Seitenhocker mit vor 

dem Gesicht liegenden Handen - D-Haltung gemak U. Fischer).

Es macht sich negativ bemerkbar, dah in Bbhmen bisher noch keine Nekropolen der 

Linienbandkeramik untersucht werden konnten. Bei einer Auswertung der Tab. 2 sowie 

des Katalogs wird sogleich deutlich, wie es zu einer Fehlinterpretation der Befunde kom

men konnte. Bei den nicht normgerechten Bestattungen fallt auf, dab es sich in der Regel 

um Rettungsgrabungen alterer Provenienz, um schlecht erhaltene Skelette sowie in zwei 

Fallen eher um Bestattungen in Siedlungsgruben bzw. liber einem Fundamentgraben 

(Katalognummer 45; 49) handelt. In den meisten Grabern aus Siedlungsbestattungen 

(Tab. 3) zeigt sich, wie das in gleicher Weise fur weitere Areale Mitteleuropas gilt (vgl.
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Hausler 1997), daft in ihnen verstarkt die »antipodische Nebenorientierung« der Toten, 

insbesondere nach Nordwest, mit der fur die Linienbandkeramik regelwidrigen rechten 

Hocklage korreliert ist. Eine Gruppenbestattung von Tfebestovice mit mehreren nach 

Ost und Siidost orientierten Toten ist eine Ausnahme, die das sonst eindeutigere Bild 

verfalscht. Ebenso ist eine Doppelbestattung von Horany mit einem nach Ost orientier

ten linken Hocker und einem nach West orientierten linken Hocker von der Bewertung 

der Struktur der Bestattungssitten auszuschlieben. Doppel- und Mehrfachbestattungen 

kbnnen, insbesondere beim Vorliegen einer geringen Fundmenge, den Gesamteindruck 

stark triiben. Wenn man von diesen das Gesamtbild beeintrachtigenden Fehlerquellen 

absieht, labt sich die Struktur der Bestattungssitten der Bbhmischen Linienbandkeramik 

luckenlos in den Gesamtrahmen der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten 

Europas einordnen.

Hier kann Verf. bestimmte Details beisteuern, so z. B. zur Beigabenausstattung der 

Graber - insbesondere mit Keramik- innerhalb der Linienbandkeramik (S. 19). Es fallt 

auch auf, dab in Bbhmen, im Unterschied zu Mahren, noch kein Grab der alteren Linien

bandkeramik entdeckt wurde. Die iibrigen Graber verteilen sich ziemlich gleichmabig auf 

die vier von der Tschechischen Forschung aufgestellten Stufen der Linienbandkeramik. 

Wie auch sonst in der Linienbandkeramik ist das Beigabenspektrum der Frauengraber 

schwacher ausgepragt als dasjenige der Mannergraber (zur Soziologie der Linienbandke

ramik u. a. Rbder 1998). Konkrete Aussagen zum Lageverhaltnis von Siedlungen und 

Grabern sind in Bbhmen bisher noch nicht mbglich.

In Verbindung mit den vieldiskutierten reichen Kinderbestattungen (vgl. weiter unten) 

fallt auf, dab die Kinderbestattung von Vejvanovice mit einer reichen Kollektion an 

Spondylusschmuck versehen war, wie er sonst zur Ausstattung von Erwachsenen, zu- 

meist Mannern, gehbrt (S. 21). Von den 97 Skeletten der Linienbandkeramik konnten 14 

als mannlich und neun als weiblich identifiziert werden (S.21). Vielleicht sollte man 

diese Zahlen nicht iiberbewerten, doch ist dem Rez. schon friih aufgefallen, dab in zahl- 

reichen Nekropolen der Linienbandkeramik die Anzahl der nachweisbaren Mannerbe- 

stattungen zu dominieren scheint.

Kapitel 4 »Bestattungssitten der Kultur mit Stichbandkeramik* wird mit einer Ein- 

fiihrung in die kulturgeschichtlichen Zusammenhange eingeleitet. Aus diesem Zeitab- 

schnitt liegen u. a. drei Graberfelder vor. Aus dem Brandgraberfeld von Praha-Bubenec, 

seinerzeit das alteste neolithische Brandgraberfeld Europas uberhaupt, sind 16 Brandbe- 

stattungen iiberliefert. Die Graber sind in die altere Stufe der Stichbandkeramik (II) zu 

datieren. Die Nekropole lag unweit einer gleichzeitigen Siedlung.

Das vollstandig freigelegte birituelle Graberfeld von Miskovice, Ldkr. Kutna Hora 

(Abb. 11), stammt aus einer jungeren Phase der Stichbandkeramik (IVa). Es befindet sich 

in der Nahe der beriihmten linienbandkeramischen Siedlungsplatze von Bylany. Das 

Graberfeld liegt etwa 300 m nordwestlich einer zeitgleichen Siedlung sowie eines aus der 

gleichen Periode stammenden Rondells. Das 70 m x 30 m messende Graberfeld (gemab 

S. 61 jedoch 70 m x 50 m) ergab mindestens 69 Graber, wobei im Nordwestteil Brandbe- 

stattungen, im Sudostteil Korperbestattungen dominierten. Das Graberfeld war nach 

den Angaben auf S. 47 Nordost/Siidwest orientiert (richtiger Nordwest/Siidost). Es wird 

mit urspriinglich roo Grabern gerechnet. Aufgrund der Keramikanalyse gehbren die zwei 

Grabergruppen zwei zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen
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an, wobei die Kbrpergraber im Siidostteil den alteren Teil reprasentieren. Bei den Brand

bestattungen, die zum Teil von umgestiilpten Schiisseln bedeckt waren, liegt die gleiche 

Bestattungsweise wie in Praha-Bubenec vor.

Beriicksichtigt man nur die Kbrperbestattungen von Miskovice, so ist eine gewisse 

raumliche Absonderung der zwei reich ausgestatteten Erwachsenengraber (Grab8i, 82) 

im Nordwest-Areal festzustellen. Davon gehbren zu Grab 81, das urspriinglich die Ske- 

lette von einem oder von zwei (?) Erwachsenen enthielt, auEer einer zahlreichen Kera- 

mikkollektion (mindestens sieben GefaEe, darunter fiinf reich verzierte) u. a. zwei Mahl- 

steine, das Halbfabrikat eines Beiles, ein Schleifstein sowie 147 Silices (67 Klingen, 75 Ab- 

schlage). U.U. handelt es sich hier um das Grab eines Silexspezialisten. A. Kulczycka- 

Leciejewiczowa (1999,187f.) verweist auf das linienbandkeramische Grab eines solchen 

von Michalowice bei Krakow (Mann, Alter 60 Jahre). Es ist zu erganzen, daE es sich um 

ein Skelett handelt, das entgegen dem sonst iiblichen Kanon bei linienbandkeramischen 

Bestattungssitten als nach Slid orientierter rechter Hocker beigesetzt wurde, bei dem die 

starke Hockerung auffallt ((.Kruk, Spraw. Arch. 21, 1969, Abb. 2). Im Zusammenhang 

mit den zwei auffallenden (anscheinend gleichzeitigen) Grabern von Miskovice sei noch 

erwahnt, daE in den Graberfeldern Europas, die gemaE der altneolithischen Struktur der 

Bestattungssitte angelegt wurden, die auEergewbhnlichen Bestattungen besonders hau- 

fig im West- bzw. Nordwestareal der Nekropolen situiert sind (vgl. Hausler 2000).

Obwohl die Skelette nur schlecht erhalten waren und sich ihre Position in den Gra

bern nicht immer deutlich abzeichnet, diirfte auch in Miskovice das altneolithische Prin- 

zip der Bestattungssitten befolgt worden sein. Es ist interessant, daE sich sowohl die Kbr- 

per- als auch die Brandbestattungen weder nach der Anzahl noch nach den Gattungen 

der Beigaben voneinander unterscheiden. In einer Zeit, in der in der Mikroregion von 

Bylany4 (Abb. 7) die Siedlung der Stichbandkeramik von einem Rondell abgeldst wurde, 

vollzog sich auch der Ubergang von der Kbrper- zur Brandbestattung. Deshalb sieht 

Verf. die Anlage der Rondelle mehr im kultischen als im profanen Bereich (S. 62). Daraus 

kann gefolgert werden, daE im jiingeren Neolithikum im Verbreitungsgebiet der Kreis- 

grabenanlagen von der Slowakei (Svodin) bis Bbhmen Siedlung, Rondell und Graberfeld 

jeweils zusammengehdrten.

In Plotiste N.L. konnten auf einem weitlaufigen Areal von Siedlungen der Stichband

keramik in drei Grabergruppen mehrere Kbrper- und Brandbestattungen untersucht 

werden. Dabei sind nicht alle Graber derselben Gruppe auch zeitgleich. Wie eine sorgfal- 

tige Keramikanalyse zeigt, verteilen sich die einzelnen Graber und Grabergruppen auf 

das Zeitintervall von der alteren Stichbandkeramik bis zur jiingeren Lengyel-Kultur, ins- 

gesamt auf ca. 600-700 Jahre (S. 88). Demzufolge fallt es auch schwer, hier eine konkrete 

Struktur der Bestattungssitten zu ermitteln.

Immerhin liiEt sich die als vermutlich rituell angesprochene Bestattung aus Grab 221, 

ein nach Nordwest orientierter rechter Hocker (altere Stufe der Stichbandkeramik, 

Phase lib), durch eine Kumulation der fur die Linienbandkeramik wie auch Stichband

keramik uniiblichen Orientierung des Toten nach Nordwest, kombiniert mit der ebenso 

uniiblichen rechten Hocklage, leicht in den Rahmen der Sonderbestattungen riicken. 

Das kbnnte auch fur ein ebenfalls als Opfer angesprochenes, innerhalb eines Pfostenhau- 

ses angetroffenes Kindergrab (jiingere Stufe der Stichbandkeramik), einen nach Siidsiid-
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ost orientierten rechten Hocker, zutreffen (bei der rechten Hocklage handelt es sich bei 

der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten Europas um eine Normabweichung).

In den gleichen Zusammenhang diirften auch die zwei ungewbhnlich reich ausgestat- 

teten Kindergraber Grab LVII und LVIII (Taf. 67; 68) mit nach Westnordwest orientier

ten linken Hockern gehbren (vgl. weiter unten). Sie werden der Stichbandkeramik, 

Phase IVb, zugewiesen. Geht man davon aus, dab die Bestattungssitten der Stichbandke

ramik in der Tradition der Linienbandkeramik mit ihren nach Ost orientierten linken 

Hockern stehen, wiirde die in Graberfeldern mit der altneolithischen Struktur der Bestat

tungssitten vorwiegend mit den Sonderbestattungen korrelierte ungewohnliche Orien- 

tierung dieser zwei Bestattungen nach Westnordwest, schon abgesehen von ihrem rei- 

chen Beigabenspektrum, ihre Sonderstellung unterstreichen.

In der Lengyelkultur weiter Teile Sudost- und Mitteleuropas ist ein Wandel in der 

Struktur der Bestattungssitte (Dominanz der rechten Seitenlage, Orientierung vorwie

gend nach Siid, Sudost, Siidwest) zu verzeichnen (Hausler 2000). Dementsprechend fin- 

den wir in den Korpergrabern, die von Verf. in die Zeit von Stichbandkeramik V- MBK 

lib gesetzt werden (S.88), die rechte Hocklage. Diese Bemerkungen sollen zeigen, daE 

sich selbst anhand der bisweilen noch recht fragmentarischen Befunde durchaus Hinweise 

darauf ergeben, daE die fiir andere Teile Europas nachgewiesenen Strukturen der Bestat

tungssitten und ihre epochalen Wandlungstendenzen auch fiir Bdhmen zutreffen.

Kapitel 4.4. » Stichbandkeramik I-IV. Graberfelder, Graber und Bestattungen in Sied- 

lungsgruben und Hbhlen« bringt unter Heranziehung von Einzelgrabern und Siedlungs- 

bestattungen insgesamt eine Bestatigung der bisher erarbeiteten Kenntnisse. Hier seien 

folgende Gesichtspunkte hervorgehoben. Es zeigt sich, daE wahrend der gesamten Stich

bandkeramik Bbhmens das Verhaltnis von Kbrper- und Brandbestattungen konstant ge- 

blieben ist. Zwischen der Ausstattung der Kbrper- und Brandbestattungen bestehen 

keine wesentlichen Unterschiede. Somit muE offen bleiben, nach welchen Gesichts- 

punkten ein Teil der Bevblkerung eine Kbrper-, der andere demgegeniiber eine Brandbe- 

stattung erfuhr. Eine anhand der Grabkomplexe vorgenommene Gliederung der Keramik 

konnte die Feinchronologie der Stichbandkeramik in Bbhmen bestatigen.

Warum aus den liickenhaften Angaben uber Orientierung und Seitenlage der Toten 

aus Einzelgrabern (Tab. 25) keine eindeutigen Angaben uber die Struktur der Bestattungs

sitten abzuleiten sind, wird aus dem Katalog ersichtlich: Es liegen vorwiegend schlecht 

dokumentierte Befunde aus Altgrabungen vor! Deshalb kann der Formulierung: »Es zeigt 

sich wieder, dass die Bestattungsweise im Laufe des ganzen Neolithikums bei weitem 

nicht so einheitlich und bestandig war« (S. 94), nicht zugestimmt werden.

In Kapitel 5 »Bestattungsritus des Spatneolithikums/Fruhaneolithikums« wird das 

sparliche Grabermaterial der spaten Stichbandkeramik, Phase V, sowie der Stufe MBK II 

(Mahrische Bemalte Keramik) besprochen. Diese Periode ist durch starkere siidbstliche 

Einfliisse der Eengyel-Kultur gekennzeichnet. Dabei ubernimmt die Bevblkerung Bbh

mens eine ganze Skala ihrer mannigfaltigen Keramikformen. Neben Fundkomplexen, 

die der spaten Stichbandkeramik angehbren, kommen auch solche vor, die einen Be- 

standteil der Spatlengyel-Kultur darstellen (S. 113). Damit kann es nicht erstaunen, daE 

bei den Korpergrabern dieses Zeitabschnittes die fur die Lengyelkultur typische rechte 

Hocklage der Toten auftritt (Tab. 31). Die Biritualitat der alteren Zeitabschnitte finden 

auch jetzt ihre Fortsetzung.
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In Kapitel 6 »Ergebnisse« werden die Entwicklung des Bestattungsritus im Bohmi- 

schen Neolithikum, das Verhaltnis zwischen Bestattungs- und Siedlungsarealen sowie 

der Bestattungsritus als Spiegel sozialdkonomischer Verhaltnisse besprochen. Das zahlen- 

mabige Verhaltnis zwischen Grab- und Siedlungsfunden in den einzelnen Kulturen und 

Phasen sowie der prozentuale Anteil der verschiedenen Beigaben werden in einer Viel- 

zahl von Tabellen erfabt. Es ist nur miblich, dab in den Tabellen »Lage des Kbrpers« und 

»Ausrichtung« (S. 228k) gut und schlecht dokumentierte Befunde gleichberechtigt neben- 

einander stehen und schematisch ausgewertet werden. Bei einem solchen Herangehen 

kdnnen die Prinzipien der Struktur der Bestattungssitten naturlich nicht eindeutig 

erfabt werden (S. i28ff.). Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Bestattungsritus 

der Linienbandkeramik und der Stichbandkeramik besteht darin, dab ein voll etablierter 

Brandbestattungsritus schon ab Beginn der Stichbandkeramik greifbar wird. Bei dem 

Fehlen von Nekropolen in der Linienbandkeramik Bbhmens wird von Z. sicher zu Recht 

eine Forschungslucke vermutet.

Auf die zahlreichen reich ausgestatteten Graber, insbesondere die reichen Kinderbe- 

stattungen des Bohmischen Neolithikums, die z.T. als Kultbestattungen angesprochen 

werden, geht Z. naher ein. »Es handelte sich...um Personen oder deren Kinder, die sich 

einer besonderen Stellung aufgrund persdnlicher Verdienste erfreuten..., oder sie konn- 

ten eine Prestige-Stellung innerhalb der Gesellschaft einnehmen (mit Steingeraten aus- 

gestattete Manner und Frauen mit reicher Keramikbeigabe). Auch rituelle Grunde sind 

nicht auszuschlieben« (S. 137). »Die bisweilen besonders reich und mit speziellen Beiga

ben (Schmuck, Miniaturen der steinernen Hammeraxte) ausgestatteten Kindergraber 

zeigen, dass eine Hochachtung gegeniiber einer hochgestellten Persbnlichkeit ausge- 

druckt und ihr Status auch auf die nachfolgende Generation iibertragen wurde« (S. 137). 

Hier ist zu bemerken, dab einige der reichen Kindergraber einen Bestand an Beigaben 

aufwiesen, der nach Zahl und Arbeitsaufwand diejenigen der Graber der meisten Er- 

wachsenen weit uberstieg. Hier sind die zwei Kindergraber von Plotiste besonders be- 

zeichnend. Dabei wurden dem Knaben (Alter 2-6 Jahre) aus Grab LVII (Taf. 68,156-157) 

u. a. 68 Hirschgrandeln beigegeben, wobei zu beachten ist, dab dafur 34 Hirsche gefangen 

und getbtet werden mubten. Zu dem benachbarten Kindergrab LVIII (Madchen, 6-8 

Jahre) gehbrten sieben Hirschgrandeln (S. 859). Auch dieses Grab war nicht minder reich 

ausgestattet, u. a. mit Schneckengehausen, die liber 1300 km von der Donau her impor- 

tiert werden mubten. »Kinder waren mit Schmuckgegenstanden von zu jener Zeit sicher 

ungeheuerem Wert ausgestattet, der Knabe zudem mit Miniaturhammeraxten deutlich 

symbolischen Charakters« (S.89).

Die reichen Kinderbestattungen wurden von J.Lichardus als das erstmalige Anzei- 

chen eines besonderen erblichen Status im Aneolithikum gewertet, von C. Jeunesse 

demgegeniiber im Neolithikum. Reiche Kindergraber sind indessen ein bereits seit dem 

Palaolithikum und Mesolithikum zu beobachtendes, nahezu weltweites Phanomen. Dies- 

beziigliche Beispiele wurden vom Rez. (Hausler 1995) fur Europa zusammengestellt, die 

Belege aus Mittel- und Vorderasien von V. A. Aleksin (1986,118 ff.). Infolge des iiberkul- 

turellen Phanomens der reichen Kinderbestattungen, welche in ihrer Ausstattung die 

meisten Graber von Erwachsenen weit ubertreffen, hat Rez. (Hausler 1966) die aus der 

Volkerkunde uberlieferte Institution des »bevorzugten Kindes« (Krusche 1964) ins Spiel 

gebracht. Hier wurde vereinzelten Kindern eine besondere religiose (magische) Funk-
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tion beigemessen. Solche privilegierte Kinder verfiigten uber bestimmte Kultgegen- 

stande, ihnen zuliebe wurden bei Lebzeiten Feste veranstaltet, wobei man das betref- 

fende Kind mit Gaben bedachte. Fine in diese Richtung zielende Deutung scheint mir am 

naheliegendsten. Eine Interpretation der zwei reichen Kindergraber von Plotiste als 

»Opfer« (S. 89) findet Rez., wie bereits A. Kulczycka-Leciejewiczowa (1999,187), weniger 

iiberzeugend.

In Kapitel 6.4. »Der Bestattungsritus in Bbhmen und den Nachbarlandern - Uberein- 

stimmungen und Unterschiede« lafit Z. die Bestattungssitten einiger Nachbargebiete Bbh

mens, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Verhaltnisses von Kbrper- und Brand 

bestattungen, Revue passieren. Zum umstrittenen Problem des Ursprungs der Brand- 

bestattung (hierzu auch Voigt 1963) fallt die zuriickhaltende Deutung angenehm auf.

In Kapitel 7 »Bemerkungen zur Auswertung der Steinindustriefunde aus neolithi- 

schen Grabern in Bbhmen« (S. Vend) erfahren wir u. a., daE in der Stichbandkeramik bei 

der Silexindustrie einerseits unbenutzte, neu hergestellte Gerate, andererseits aber auch 

minderwertiger Produktionsabfall beigegeben wurden. Bei den geschliffenen Werkzeu- 

gen liegt das Ubergewicht deutlich bei der Verwendung von abgenutzten, wiederverwen- 

deten, funktionell bereits keineswegs vollwertigen Artefakten, die in die Graber gelang- 

ten. Die in Kapitel 8 vorgenommene anthropologische Untersuchung der neolithischen 

Funde Bbhmens zeigt, dab die Materialbasis fiir die Beantwortung palaodemographischer 

Angaben noch zu gering ist. Die vieldiskutierte Frage, ob die Neolithiker Europas, so auch 

die Linienbandkeramiker, aus Vorderasien, Anatolien oder Siidosteuropa eingewandert 

sind oder ob es sich um eine Adaption der mesolithischen Vorbevdlkerung an die neue 

neolithische Lebensweise handelt (vgl. Kind 1998), kann aus dem neolithischen Material 

Bbhmens nicht beantwortet werden. Wahrend sich das anthropologische Material der 

Starcevo-Kultur Siidosteuropas als inhomogen erweist, wie auch die Population der 

Linienbandkeramiker Europas ganz allgemein durchaus heterogen ist, erweist sich das 

(sparliche) Material des Bbhmischen Neolithikums als recht homogen. Es laEt keine 

Anzeichen von Bevblkerungsveranderungen im Untersuchungszeitraum erkennen.

AbschlieEend ist folgendes festzustellen. Hier liegt eine vorziiglich gegliederte Mono

graphic tiber ein fiir Bbhmen bisher noch nicht zusammenhiingend behandeltes Thema 

vor. Das akribisch vorgelegte Material ist durch den Katalog- und Tafelteil sowie die zahl- 

reichen Tabellen und graphischen Darstellungen gut geeignet, fur vergleichende Untersu- 

chungen in einem weiteren geographischen Rahmen Europas herangezogen zu werden. 

Rez. hat den Schwerpunkt auf die Analyse der Struktur der Bestattungssitten gelegt. 

Dabei zeigte sich, daE die Toten auch in Bbhmen (in der Linienbandkeramik und Stich

bandkeramik) nach den Prinzipien der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten 

Europas beigesetzt wurden. Die vorgelegten Materialien sind aber auch unter mancherlei 

anderen Gesichtspunkten (Stilanalysen, Chronologic, Beigabenfrequenz) durchaus dis- 

kussionswurdig. Es ist nur zu bedauern, daE dieses mit soviel Geduld und FleiE zu- 

sammengekommene Werk nur in einer Auflage von 400 Exemplaren erschienen ist.

Alexander Hausler, Halle (Saale)
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