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ein versorgtes schädeltrauma  

aus dem Bereich der aunjetitzer kultur

zu einem graBfund aus hOluBice (Okr. Praha-záPad / cz)

funde ur- und frühgeschichtlicher menschenknochen mit Verletzungsspuren oder hinweisen auf langwie-
rige krankheiten geben wertvolle, allerdings immer noch begrenzte einblicke in das alltagsleben und den 
gesundheitszustand vorgeschichtlicher Populationen. anthropologisches material mit Verletzungsspuren ist 
daher von zentraler Bedeutung, besonders wenn dabei unterschiedliche heilstadien beobachtet werden 
können. individuen, die von einer Verletzung oder schweren krankheiten betroffen waren, überlebten oft 
lange und müssen deshalb nicht nur intensive Pflege, sondern auch lebenswichtige medizinische Behand-
lungen erhalten haben. manche funde zeugen von Behandlungen beinahe unerwarteter Qualität und den 
tief gehenden kenntnissen, die zu ihrer erfolgreichen durchführung nötig waren. ein einzelfund, der im Jahr 
2008 in der gemarkung der gemeinde holubice (okr. Praha-západ / cz) beim Bau eines neuen siedlungs-
gebiets gemacht wurde, illustriert das niveau der Pflege Verletzter in der frühen Bronzezeit.

BeschreiBung der archäologischen ausgraBungen und des Befunds

am westlichen rand der gemeinde holubice, am saum einer heute unauffälligen ebene, die vom Äneolithi-
kum bis zur zeit des römischen reichs mit wechselnder intensität für Beerdigungen, siedlungs- und Produk-
tionsaktivitäten genutzt wurde, wurde ein neubaugebiet errichtet (Abb. 1). gegenstand dieser studie sind 
die überreste eines erwachsenen mannes mit spuren einer schweren schädelverletzung. das grab gehört 
der aunjetitzer kultur an und ist teil einer großflächigeren nekropole, deren anfänge bis in das Äneolithi-

abb. 1  fundstelle von grab 16 
in der gemarkung holubice  
(okr. Praha-západ / cz). –  
l fund stelle südwestlich des 
dorfs; ¡ lage in mittel- 
böhmen. – (karte 1:10 000 – 
12-23-05).
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kum (Badener kultur) zurückreichen. die nekropole 
wurde in der frühen und späten Bronzezeit um 
einige gräber erweitert, zunächst um körpergräber 
und in der späten Bronzezeit auch um Brandgräber. 
die schädelverletzung des trägers der aunjetitzer 
kultur zeigt einen fortgeschrittenen heilprozess und 
ist einer der seltenen Belege eines frühbronzezeitli-
chen medizinischen eingriffs.
die sterblichen überreste des gefundenen individu-
ums wurden in einer ungewöhnlich großen, in nord-
süd-richtung orientierten grabgrube bestattet, die 
nur zum größeren teil freigelegt werden konnte; die 
nörd liche und ein teil der westlichen seite des grabs 
wurden wegen einer stromleitung nicht untersucht. 
der innenraum der grabgrube überstieg die maße 

abb. 2  holubice (okr. Praha-západ / cz), grab 16. Befundfoto. – 
(foto J. hložek).

2,20 m × 1,90 m deutlich um 30 cm. die grube erreichte eine tiefe von 76 cm vom rand des unterbodens. 
die füllung des grabs bestand aus drei horizontal verlaufenden schichten. der Boden der grube war mit 
grau-beigem, verdichtetem, lehmigem löss bedeckt (schicht 3). darüber schloss schicht 2 aus dunklem, 
leicht verdichtetem, graubraunem sandigem lehm mit beigemischten kleinen steinen und kieseln an. den 
obersten teil der füllung bildete schicht 1 aus stark durchwurzeltem, humos-sandigem lehm mit zufällig 
vorkommenden kleineren steinen. diese schicht war stark durch das wurzelsystem der Obstwiese beein-
trächtigt, die hier in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts angelegt worden war (Abb. 2-3). an die Ober-
kante der grabgrube schloss schicht 4 aus leicht lehmigem löss an. der nordwestliche teil des grabs wurde 
um das Jahr 2000 durch eingriffe bei der Verlegung von stromleitungen (schicht 5) beeinträchtigt. der 
untere rand der leitungen verläuft ungefähr 10-20 cm über den mensch lichen überresten. da der Verlauf 
der leitungen nicht verändert werden konnte, wurde das grab nur z. t. freigelegt. am Boden des grabs 
kamen die überreste eines erwachsenen individuums zutage. es war zwischen sechs steinen begraben, die 
wahrscheinlich ursprünglich einen ausgehöhlten holzsarg stabilisierten. in der aunjetitzer kultur kommen 
in einigen fällen organische materialien in der konstruktion von grabkammern vor oder es werden holz-
särge zur Bestattung Verstorbener benutzt (z. B. rataj 1954; Pleinerová 1966; Čech / Černý 1996). auf ihre 
Verwendung können auch steinkonstruktionen hinweisen, die als stütze für den sarg dienen sollten (kle-
cany [okr. Praha-východ / cz]: ernée u. a. 2011; Praha-miškovice [okr. Praha-hlavní město / cz]: ernée / mül-
ler / rassmann 2012). Bei dem stein, der im südwestlichen teil der grabgrube hinter dem kopf des bestat-
teten individuums platziert war, handelte es sich um das fragment eines mahlsteins. die anderen steine 
hatten eine größe von 15-30 cm; es handelte sich um aufgelesenen, unbearbeiteten, schwarzgrauen horn-
stein mit abgerundeten kanten. in einem fall wurde ein hornstein aus der Brandungsfazies des kreidemeers 
aus der Bílá-hora-formation der böhmischen kreidepfanne identifiziert. die nächsten hornsteinvorkommen 
befinden sich in einer entfernung von 500 m von der fundstelle, mit höchster wahrscheinlichkeit wurde also 
ein hiesiger, leicht verfügbarer rohstoff als sargunterlage verwendet (zavřel 2009). 
das individuum wurde mit stark angewinkelten unteren gliedmaßen auf die rechte seite in den mutmaß-
lichen sarg gebettet, sodass die schienbeine bzw. ihr schaft fast parallel zu den Oberschenkelknochen lag. 
aufgrund des schlechten erhaltungszustands des skeletts ist die Position der oberen gliedmaßen unklar. die 
lage des linken Oberarmknochens deutet jedoch an, dass zumindest der linke Oberarm parallel zum rumpf 
gebettet war. aufgrund lokaler entkalkungen des lössbodens, in dem das grab angelegt wurde, ist das 
anthropologische material nur bruchstückhaft erhalten. des weiteren sind teile des schädels erhalten.
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an zwei stellen fanden sich grabbeigaben. im Bereich des rumpfs und der mutmaßlichen Bauchhöhle 
kamen ein dolch und ein Beil zutage (Abb. 4). aufgrund des erhaltungszustands und der zersetzungs-
einflüsse auf die bestatteten körperlichen überreste im hohlraum des sargs kann die genaue lage dieser 
artefakte nicht rekonstruiert werden. es ist jedoch davon auszugehen, dass sie in engem kontakt zum 
körper des Verstorbenen begraben wurden. hinter dem rücken des bestatteten individuums außerhalb des 
mutmaßlichen sargs befand sich ein schieferner wetzstein, der ebenfalls zu den grabbeigaben gehörte. 
aufgrund der lage der übrigen artefakte ist nicht völlig auszuschließen, dass dieser wetzstein teil reicherer 
grabbeigaben organischen ursprungs war, die sich rein hypothetisch nicht nur außerhalb des sargs, son-
dern auch in der füllung des grabs befunden haben könnten. dem archäologischen Befund nach ist eine 
Verlagerung der grabbeigaben nicht unmöglich.

BescHReiBung unD BeweRTung DeR geFunDenen gRaBBeigaBen

als erstes ist ein Bronzebeil mit randleisten, fächerförmiger schneide und abgerundetem nacken vorzustel-
len (Abb. 4, 2). es hat eine länge von 120 mm, die Breite der schneide beträgt 52 mm, die Breite des kör-
pers in der mitte 18 mm, die dicke in der mitte 20 mm. das gewicht beträgt 202 g nach der konservierung. 
50 mm vom ende des nackens befindet sich der rest eines drahts, der ursprünglich zur Befestigung eines 

abb. 3  holubice (okr. Praha-západ / cz), 
grab 16. Plan und Profil: 1 stark durchwurzelter, 
humos-sandiger lehm mit zufällig vorkommen-
den kleineren steinen. – 2 dunkler, leicht 
 verdichteter graubrauner sandiger lehm mit 
bei gemischten kleinen steinen und kieseln. – 
3 grau-beiger verdichteter lehmiger löss. – 
4 leicht lehmiger löss. – 5 rezente grabungs-
arbeiten für die Verlegung von strom- 
leitungen. – (zeichnung J. hložek).
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schafts aus organischem material diente. das artefakt ist korrodiert, konserviert, mit graugrüner Patina. ein 
holzrest, der zwischen den leisten und dem absatz erhalten geblieben ist, wurde mithilfe einer xylotomi-
schen analyse untersucht. die für die Bestimmung wichtigen mikroskopischen strukturen waren wegen des 
schlechten erhaltungszustands des holzes nicht deutlich genug, deshalb konnte die holzprobe nur grob als 
holz eines laubbaums identifiziert werden (kočár 2008).
das entdeckte Beil gehört zu einem verbreiteten typ, der in der frühen Bronzezeit in geringerem maße in 
gräbern und häufiger bei einzel- und depotfunden vertreten ist, so z. B. in holašovice (okr. České Budě-
jovice / cz; hájek 1954, 154 abb. 17, 6; moucha 2005, 108 abb. 40, 8 taf. 47), chotusice (okr. kutná 
hora / cz; Bartelheim 1998, 227 nr. 19-2 taf. 6, 16-18; moucha 2005, 113 abb. 56, 11 taf. 56), Plavnice 
(okr. České Budějovice / cz; hájek 1954, 152 abb. 19; moucha 2005, 139 abb. 159, 7 taf. 55), soběnice 

abb. 4  holubice (okr. Praha-západ / cz), grab 16. Bronzedolch (1) und Beil (2). – (zeichnung h. hrubá; foto P. menšík).

1

2
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(okr. litoměřice / cz; Pleinerová 1966, 354. 356 abb. 4a; moucha 2005, 154-155 taf. 130-132) und in žatec 
(okr. louny / cz; Pleinerová 1966, 396; moucha 2005, 166 abb. 261, 3 taf. 52). 
das zweite artefakt ist ein bronzener zweiteiliger dolch leicht länglicher form mit abgerundetem fortsatz, 
in dem alle drei niete erhalten sind (Abb. 4, 1). die niete sind einseitig mit einem kurzen halbkreisförmigen 
heft mit griffzapfen verbunden. die klinge ist 126 mm lang, an der breitesten stelle 40 mm breit, in der 
mitte 4 mm dick, die länge der niete beträgt 10 mm, die Breite des hefts 40 mm, seine länge ohne griff-
zapfen 23 mm, mit griffzapfen 38 mm, die dicke des griffzapfens 6 mm. das gewicht beträgt 93 g nach der 
konservierung. die klinge ist durch eine mittelrippe verstärkt. der dolch ist leicht beschädigt – schneide und 
spitze sind leicht abgebrochen und der dolch ist korrodiert. das artefakt ist konserviert, die Patina grau-
grün. an der Oberfläche des dolchs waren vor der konservierung textilreste erhalten, die jedoch wegen des 
erhaltungszustands nicht näher beurteilt werden konnten (laut Phdr. h. Březinová).
der entdeckte dolch ähnelt einer reihe von mitteleuropäischen funden (typen mit drei nieten). diese dol-
che haben jedoch kein heft, bzw. falls sie ein heft besitzen, befindet sich darauf kein griffzapfen, auf dem 
in der Vergangenheit ein griff aus organischem material aufgesetzt gewesen sein könnte (zur typologie vgl. 
Bartelheim 1998; novák 2011; hort 2014). es gibt deshalb zu diesem dolch keine genaue analogie. dolche 
mit einer klinge, die in drei nieten endet, kommen allerdings verhältnismäßig häufig in der frühen Bronze-
zeit vor, sowohl in gräbern als auch als teil von depotfunden. 
auf böhmischem gebiet können die funde aus tetín (okr. Beroun / cz; axamit 1924, 17; moucha 2005, 160 
abb. 226 taf. 84) oder luštěnice (okr. mladá Boleslav / cz; moucha 2005, 126-128 taf. 203-204) angeführt 
werden. der dolch ähnelt manchen typen nach P. novák; eine gewisse Ähnlichkeit besteht zu dolchen mit 
drei nieten ohne griff (typ hradčany: novák 2011, 63-64 taf. 56; typ stabdolch: novák 2011, 116-117 
taf. 65) – z. B. aus Polepy (okr. kolín / cz; novák 2011, taf. 41, 559) und roztoky (okr. Praha-západ / cz; 
novák 2011, taf. 15, 255) – oder zu dolchen mit drei nieten und einem einfachen griff, jedoch ohne griff-
zapfen (typ Vřesovice-těšín: novák 2011, 122-123 taf. 52). in der typologie von m. Bartelheim (1998, 122 
taf. 44 karten 40-41) ähnelt der dolch den typen n 3.1, n 3.3 und n 5.1. 
im rahmen der auswertung der grabbeigaben wurde eine analyse der elementaren zusammensetzung 
(Tab. 1) der metallartefakte mittels der röntgenfluoreszenz (ed-rfa; drábková / fořt 2010) durchgeführt.
Bei dem dritten artefakt handelt es sich um einen wetzstein aus grauem schiefer lokaler herkunft (Abb. 5). 
seine form ist unregelmäßig, die untere kante ist ebenfalls unregelmäßig und die obere kante unregel-
mäßig gekrümmt, die untere grundfläche ist gerade, die obere leicht gewölbt. seine maximale länge be-
trägt 135 mm, die maximale Breite 53 mm, die maximale höhe 24 mm. das gewicht des wetzsteins beträgt 
135 g. 
geschliffene steinartefakte kommen in frühbronzezeitlichen gräbern nur sehr vereinzelt vor (vgl. král / lim-
burský / menšík 2015). der einzige derartige fund in einem grab der aunjetitzer kultur ist möglicherweise 
ein wetzstein aus den grabhügeln in Čejetice (okr. mladá Boleslav / cz; král 2008, 35).
auf der grundlage der oben angeführten Beobachtungen, besonders der merkmale der grabgrube, der 
typologischen einordnung der gefundenen artefakte und ihrer zusammensetzung, kann das grab in die 
zeit der aunjetitzer kultur datiert werden, eventuell in ihre mittlere bis späte Phase. die zeitliche einordnung 

Element Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Bi
Beil spuren 94,16 3,26 1 1,39 0,19
dolch spuren 1,28 82,67 spuren 3,93 1,48 8,37 1,4 0,66 spuren

Tab. 1  Prozentuale anteile festgestellter elemente. die elementzusammensetzung wurde mit röntgenfluoreszenz (ed-Xrf; elvaX indus-
trial) untersucht. die messungen wurden in der konservierungsabteilung des středočeské muzeum in roztoky bei Prag gemacht.
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des grabs in die frühe Bronzezeit wurde durch eine 14c ams-datierung bestätigt (Tab. 2). eine Probe aus 
dem femur der rechten unteren gliedmaße wurde mit einer genauigkeit von 91 % (2σ) auf einen zeitraum 
im intervall 2017-1772 v. chr. datiert (světlík 2016; dobeš u. a. im druck; Probe crl-15-619, kalibrierung 
Oxcal-v4.3.2).
funde aus der frühen Bronzezeit sind in der umgebung des untersuchten Befunds und allgemein in der 
gemarkung der gemeinde verhältnismäßig häufig und kommen auch in der unmittelbaren umgebung des 
grabs vor. dieses war teil eines weitläufigeren Bestattungsareals, das ursprünglich wohl in kleinere gräber-
gruppen unterteilt war. der erste Befund aus der frühen Bronzezeit in der gemarkung der gemeinde sind 
drei gräberfelder mit insgesamt 29 gräbern der aunjetitzer kultur, die in den Jahren 1892 und 1893 in der 
Parzelle nr. 93 erforscht wurden (schmidt 1893). im Jahr 2013 wurden an diesem Ort frühzeitige rettungs-
grabungen beim Bau eines einfamilienhauses durchgeführt, wobei sieben gräber untersucht wurden, die 
der spätphase der aunjetitzer kultur zugeordnet werden können. in zwei fällen wurden wie in dem von uns 
ausgewerteten grab (nr. 16) steine zur Verankerung eines holzsargs benutzt (daněček / klementová 2014). 
weitere untersuchungen wurden 2014 durchgeführt, wobei zwei weitere steingräber (gräber mit stein-
abdeckung) zutage kamen. in einem weiteren fall war das grab mit einer kulturschicht abgedeckt, vielleicht 
dem rest eines grabhügels, in dem sich eine weitere nachbestattung befand (daněček / kvěchová / Vávrová 
2015). einige gräber können wahrscheinlich mit gräbern der gruppe identifiziert werden, die am ende des 

abb. 5  holubice (okr. Praha-západ / cz), 
grab 16. wetzstein. – (zeichnung 
h. hrubá; foto P. menšík).

Lokalität Probe  
Nummer

Datum BP 14C BC 1σ 14C BC 2σ P  
(%)

Material Kolagen  
(mg / g)

holubice crl-15610 3557 ± 35 1954-1784 2017-1772 91 Homo, femur 
dexter

94

Tab. 2  ams-datierung und kalibrierung. Verarbeitung ivo světlík, Ústav jaderné fyziky aV Čr, v. v. i. (světlík 2016; dobeš u. a. im druck).
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19. Jahrhunderts erforscht wurden (schmidt 1893). in den Jahren 1892-2014 wurden bereits 14 gräber der 
aunjetitzer kultur aus dieser gruppe untersucht. weitere Bestattungsfunde stammen ebenfalls aus der 
unmittelbaren umgebung: aus dem nordosten des zentralen teils der gemeinde (anonym 1940; masner 
1939; Justová 1968; Vencl 1975) sowie aus ihrem Ostteil (daněček / kvěchová 2014; daněček u. a. 2015), 
wo sie teil eines gebiets sind, in dem siedlungsfunde der aunjetitzer kultur belegt sind (zu diesen unter-
suchungen daněček 2006a; 2006b; daněček / smíšek 2007a; 2007b; 2008a; 2008b; 2009a; 2009b; 2010; 
2011-2012; 2013; smíšek 2007a; 2007b; šulová 2005; 2006).

anthropologische auswertung der menschlichen knochenreste

Vom schädel sind der linke teil des stirnbeins (os frontale), der größte teil des linken scheitelbeins (os pari-
etale) und ein teil des linken schläfenbeins (os temporale) erhalten. Von den oberen gliedmaßen ist nur der 
schaft des linken Oberarmknochens (humerus) vorhanden. Von den unteren gliedmaßen sind die schäfte 
beider Oberschenkelknochen (femora) sowie teile der schäfte beider schienbeine (tibiae) erhalten. trotz des 
schlechten erhaltungszustands und der starken reduktion des anthropologischen materials sind die erhal-
tenen knochen noch sehr fest. an ihrer Oberfläche befindet sich eine starke sinterschicht, die nicht entfernt 
werden konnte, ohne die knochen zu beschädigen. aufgrund des erhaltungszustands war keine standardi-
sierte anthropologische auswertung durchzuführen. aus der entwicklung der augenbrauenbögen und dem 
abgerundeten oberen rand der Orbita kann lediglich darauf geschlossen werden, dass es sich eher um ein 
individuum männlichen geschlechts handelte. die robusten knochen und die Obliteration der Pfeilnaht 
weisen auf eine erwachsene Person hin. 
am linken scheitelbein und an der linken hälfte des stirnbeins befindet sich eine spindelförmige unterbre-
chung des schädelknochens mit maßen von 72 mm × 28 mm an der größten stelle (Abb. 6). der defekt 
beginnt ungefähr 7 mm lateral vom schnittpunkt der Pfeilnaht und des linken teils der kranznaht (Bregma), 
er verläuft leicht schräg nach vorn und kreuzt zum größten teil die kranznaht. in der medialen hälfte der 
Verletzung ist der innere schädelknochen vollkommen durchbrochen und ein zugang zur schädelhöhle 
hergestellt. am lateralen ende und in der lateralen hälfte des dorsalen rands besteht der Boden des defekts 
wahrscheinlich z. t. aus dem ursprünglichen schädelknochen und z. t. aus neuem, bei der heilung gebilde-
tem knochengewebe.
die meisten ränder des defekts, besonders im medialen teil, sind glatt, wobei die ränder ursprünglich 
scharf und senkrecht zur schädelknochenoberfläche verliefen. es scheint sich daher um eine schnittwunde 
zu handeln (vulnus sectum), die durch den aufprall eines scharfen instruments entstand. aus dem charak-
ter des lateralen teils, wo vor allem die äußere schädeldecke fehlt, kann geschlossen werden, dass an dieser 
stelle nicht die schneide selbst auftraf, sondern der stumpfe teil des instruments. die Verletzung ist daher 
insgesamt als kombination einer schnittwunde und einer von einem stumpfen gegenstand verursachten 
wunde zu bezeichnen, bei der es wohl zu einer trümmerfraktur gekommen ist (štefan / hladík 2012). der 
dorsale rand des lateralen teils war ursprünglich auf einer Breite von 22 mm abgespalten und wuchs danach 
wieder an. es ist daher wahrscheinlich, dass die äußere schädeldecke dort, wo sie fehlt, bei der Verletzung 
herausgebrochen wurde und dass reste entweder bereits bei der Behandlung der wunde oder während 
des heilprozesses entfernt wurden. die auswertung ist jedoch wegen des sinters sehr schwierig. 
an der inneren schädeldecke sind entlang der Pfeilnaht kreisförmige Vertiefungen zu sehen (Pacchioni-
granulationen), die teil des resorptionssystems der zerebrospinalflüssigkeit und ihres übergangs in die 
sinus der schädelhöhle, z. B. den Sinus sagittalis superior, sind (seidl / Vaněčková 2014). Ob unter diesen 
physiologischen granulationen auch solche sind, die infolge der Verletzung und einer anschließenden Blu-
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tung aus verletzten zweigen des Vorderastes der mittleren hirnhautarterie (arteria meningea media) ent-
standen, kann wegen der Beschädigung des schädels und wegen des sinters nicht festgestellt werden.
die Verletzung führte zum durchbruch des schädelknochens und weist daher auf erhebliche kraftanwen-
dung hin. die Breite des durchbruchs lässt auf ein instrument schließen, dessen dicke von der schneide weg 
deutlich zunahm. die stelle der wunde deutet einen angriff von oben auf die linke schädelseite an. für die 

abb. 6  detaillierte dokumentation 
der schädelverletzung des individuums 
von grab 16 aus holubice (okr. Praha- 
západ / cz): 1 schädelfragment in natür-
licher lage. – 2 gesamtansicht der Ver-
letzung. – 3 detail der Verletzung. – 4 Blick 
auf das wieder angewachsene knochen-
fragment an der äußeren schädeldecke. – 
5 Blick auf das wieder angewachsene 
knochen fragment an der inneren schädel-
decke. – 6 Pacchioni-granulation. – 7 ab-
gerundete ränder der Verletzung als zei-
chen von heilung. – (foto m. dobisíková).
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zeit der aunjetitzer kultur kommt eventuell eine Bronzeaxt infrage, was dem charakter und dem ausmaß 
der Verletzung entsprechen würde. 
die schädelverletzung ist zwar sehr großflächig, daraus kann jedoch nicht darauf geschlossen werden, ob 
und in welchem maß die kontinuität des gehirns unterbrochen wurde. mit sicherheit ist lediglich festzustel-
len, dass es als primäre schädigung mindestens zu einer Prellung (kontusion) des gehirns an der einschlag-
stelle der waffe kam. Primäre schädigungen des gehirns werden allerdings oft durch Blutungen kompliziert 
(epidural-, subdural-, subarachnoidal- oder intrazerebrale Blutungen), die weitere, sekundäre schädigun-
gen und häufig auch schädigungen ursprünglich nicht betroffener teile nach sich ziehen können. sekun-
däre schädigungen entwickeln sich schrittweise in unterschiedlichen zeitlichen abständen von der primären 
Verletzung (hirt 2011) und werden meist durch gehirnschwellungen (ödeme) hervorgerufen. 
die schädelverletzung befindet sich in der nähe des stirnlappens (lobus frontalis) des großhirns, konkret in 
der nähe der oberen und mittleren stirnwindung (gyrus frontalis superior und medius). durch eine hirn-
verletzung in diesem Bereich werden keine lebenswichtigen zentren bedroht und die heilungsspuren be-
legen, dass die betroffene Person die Verletzung überlebte. dies zeigen sowohl die abgerundeten kanten 
im medialen teil (schnittwunde) als auch das wieder angewachsene fragment des ursprünglich abgebro-
chenen knochens im lateralen teil (Verletzung durch einen stumpfen gegenstand). nach V. schlosser (1968) 
dauert die Verheilung von schädelfrakturen ungefähr vier wochen, es kann also angenommen werden, 
dass der Betroffene seine Verletzung mindestens einige wochen überlebte. wie lange nach der Verletzung 
das gefundene individuum starb und was die todesursache war, lässt sich nicht sagen. die sekundären schä-
digungen des gehirns könnten teil der todesursache gewesen sein, jedoch liegen nicht genug informatio-
nen für spekulationen dieser art vor. aufgrund des schlechten erhaltungszustands kann nicht einmal gesagt 
werden, ob die beschriebene Verletzung die einzige war, die das individuum erlitten hatte. 

interpretation der verletzung und Beispiele ähnlicher funde

auch wenn man die möglichkeit eines unfalls ausschließt, bleiben bestimmte aspekte der Verletzungs-
ursache ungeklärt. heute kann nicht mehr mit sicherheit gesagt werden, ob die Verletzung als folge der 
gewalttat einer einzelperson oder im rahmen eines größeren konflikts entstand. Vorgeschichtliche kriegs-
führung und gewaltsame auseinandersetzungen ebenso wie die frage, wie diese identifiziert werden kön-
nen, wurden in der Vergangenheit intensiv diskutiert (z. B. Vencl 1984; neustupný 2007, 181). Oft werden 
nicht nur potenzielle überfälle, z. B. zur gewinnung von land, gütern und technologie, sondern auch die 
möglichkeit der sogenannten rituellen kriegsführung behandelt (vgl. heider 1970; neustupný 2010, 171). 
einige bronzezeitliche stätten mit konzentrationen menschlicher knochen oder mit Belegen dafür, dass dort 
knochen sekundär manipuliert wurden, z. B. in Velim-skalka (okr. kolín / cz), werden als kultstätten gedeu-
tet, vor allem aufgrund des Vorkommens zahlreicher Bronzedepots und menschlicher schädel (dočkalová 
1996; 1998; 2000; 2001a; hrala / šumberová / Vávra 2000). eine andere interpretation zieht z. B. im fall von 
Velim-skalka die möglichkeit eines gewaltsamen konflikts in Betracht, bei dem die gräben und wälle der 
befestigten stätte gestürmt und die hier ansässige gruppe ausgelöscht wurde (Vávra 2004; Vávra / šťastný 
2004; harding u. a. 2007; 2013, 171). dort wurden jedoch keine schädelverletzungen identifiziert. Belege 
kriegerischer konflikte kamen auch an weiteren Orten zutage, z. B. im tollensetal (lkr. mecklenburgische 
seenplatte / d), wobei manche gefundene Verletzungen nachweislich durch hiebwaffen verursacht wurden 
(Jantzen u. a. 2011; krüger u. a. 2012; terberger u. a. 2014). in den meisten der oben genannten fälle han-
delt es sich um funde, die auf die zeit nach der frühen Bronzezeit datiert sind; auch für die frühe Bronzezeit 
kommen jedoch funde dieser art vor. 
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funde von Verletzungen, wie z. B. schnitten, tiefen einkerbungen und besonders konvexen depressionen, 
sind nicht ganz ungewöhnlich, sie können an zahlreichen stätten angetroffen werden (dočkalová 1990). in 
diese gruppe fallen u. a. schnittwunden, die sich auch im unverheilten zustand sehr gut identifizieren lassen 
und in den meisten fällen an schädeln festgestellt werden (vgl. Vyhnálek 1999). ein Beispiel in Böhmen sind 
neben der in dieser studie beschriebenen schädelverletzung spuren einer schlagverletzung, die bei einem 
mann (adultus-maturus, 35-50 Jahre) aus dem grabhügel 6 in Borotice (okr. znojmo / cz) beobachtet wur-
den. am linken scheitelbein unmittelbar hinter der kranznaht ungefähr an der stelle der rundung des 
schläfenbeins befand sich eine Vertiefung, die an der innenseite der schädeldecke als auswölbung hervor-
trat. die abdrücke der Blutgefäße waren hier unregelmäßig, an der außenseite der schädeldecke fehlte 
stellenweise die kompakta (dobisíková / stuchlík 2014). einen ähnlichen fall stellt die verheilte, becherför-
mige eindrückung am scheitelbein eines manns (adultus, 30-40 Jahre) aus grab 2 in Jinonice bei Prag (okr. 
Praha-západ / cz) dar (Velemínský / dobisíková 1998). im gräberfeld moravská nová Ves (okr. Břeclav / cz) 
kam das grab 7 (2) eines manns (maturus, 40-60 Jahre) der Proto-aunjetitzer kultur mit einer verheilten 
Verletzung des hinterhauptbeins zutage. Vom gleichen gräberfeld stammt auch das grab 2 einer frau 
(adultus-maturus, 35-45 Jahre) der aunjetitzer kultur mit einer verheilten Verletzung des rechten scheitel-
beins (dobisíková / Velemínský 1996). Verheilte Verletzungen begegnen auch im frauengrab 4 der aunje-
titzer kultur aus Vepřek (okr. mělník / cz; dobisíková / Velemínský 2006) und im männergrab (adultus, 
30-40 Jahre) nr. 8 (2) der Proto-aunjetitzer kultur aus Pavlov-horní Pole (okr. Břeclav / cz; dobisíková 2009). 
ein weiteres Beispiel ist der fund eines älteren manns in grab 824 der aunjetitzer kultur an der fundstelle 
hoštice-sečné louky 4 (okr. kroměříž / cz), bei dem außer einigen frakturen eine schnittwunde an der 
gekrümmten stelle des scheitelbeins (novotná 2011, 126) festgestellt wurde. ein beachtenswerter fund 
sind fünf gräber auf dem gräberfeld der nitra-kultur und der aunjetitzer kultur in ludanice (okr. mýtná 
nová Ves / cz) mit sogenannten totenhäusern, wo die männlichen individuen besonders am schädel zahl-
reiche Verletzungen aufwiesen. am auffälligsten ist hier ein eingesunkener ovaler Bruch am linken stirnbein 
eines der schädel. der Bruch wurde von vorn durch einen schlag mit einem stumpfen, abgerundeten 
gegenstand, eventuell dem nackenteil einer hammeraxt, verursacht (Bátora 1991, 124-126; 1999; 2015, 
111-112 abb. 94; Jakab 1999). derartige Beobachtungen lassen sich besonders in der nitra-kultur recht 
häufig (hårde 2006, 364-372) machen, wo neben zahlreichen anderen funden auch schädelverletzungen 
vorkommen (z. B. zwei fälle im gräberfeld Branč [okr. nitra / sk; hanulík 1970, 269-285]; drei depressionen 
am schädel eines individuums aus Přírazy [okr. Olomouc / cz; walkel 1889, 98]; eine depression an einem 
schädel aus šenkvice [okr. Pezinok / sk; Bátora 1991, 125]). angeführt werden kann auch ein kultobjekt im 
areal der befestigten fundstelle spišský (okr. levoča / sk). hier kamen neun menschliche skelette, davon drei 
kinder, mit Votivgaben zutage, wobei einige körper spuren abgetrennter hände und füße zeigten und 
einige gevierteilt waren. Bei drei individuen waren an der nackenseite des schädels öffnungen heraus-
gesägt (gancarski u. a. 2002, 39-41).
auch trepanationen können auf mögliche schädelverletzungen hinweisen. trepanationen gehören zu den 
ältesten nachgewiesenen chirurgischen eingriffen. in europa tauchen Belege solcher eingriffe in der Jung-
steinzeit auf, wobei in Betracht gezogen wird, dass sie schon in der altsteinzeit durchgeführt worden sein 
könnten (Brothwell 2003, 365-366). in Böhmen ist die trepanation am stärksten in der aunjetitzer kultur 
verbreitet (Vlček 1949; dočkalová 2001b; menšík 2015), wo 20 trepanationen an 15 schädeln beschrieben 
sind (malyková 2002; likovský / malyková 2004). in Prag-Jelení ulice (okr. Praha-hlavní město / cz) ist ein 
doppelgrab der aunjetitzer kultur mit einer trepanation eines schädels belegt, die wegen einer 35 mm 
langen horizontal verlaufenden schnittwunde durchgeführt worden sein könnte (likovský / malyková 2004, 
842).
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FaziT

das freigelegte grab von holubice ist nicht nur wegen seiner grabbeigaben außergewöhnlich, sondern 
auch aufgrund der z. t. verheilten schädelverletzung des Verstorbenen. Verletzungen dieser art verlangten 
nicht nur eine Behandlung in form eines chirurgischen eingriffs, sondern auch dauerhafte Pflege. das frei-
gelegte grab erweitert das spektrum der bisher registrierten Verletzungen dieser art in bedeutendem maße. 
zugleich illustriert der fund die hohe Qualität der Pflege, die das beschriebene individuum bekam. es ist 
allerdings nicht bekannt, ob solche Pflege allen angehörigen der aunjetitzer kultur oder nur einer bestimm-
ten sozialen gruppe zugänglich war. aus den merkmalen des grabs und der grabbeigaben, die das beschrie-
bene individuum auf seiner letzten reise begleiteten, kann geschlossen werden, dass es wahrscheinlich 
nicht zur niedrigsten sozialen gruppe der aunjetitzer kultur gehörte.
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Zusammenfassung / Summary / Résumé / Resumé

Ein versorgtes Schädeltrauma aus dem Bereich der Aunjetitzer Kultur.  
Zu einem Grabfund aus Holubice (okr. Praha-západ / CZ)
gegenstand der studie ist ein einzigartiges grab der aunjetitzer kultur, das in der gemeinde holubice in einem nur 
teilweise freigelegten gräberfeld ausgegraben wurde. in der ungewöhnlich geräumigen grabgrube wurden die über-
reste eines erwachsenen individuums männlichen geschlechts bestattet. das individuum lag auf der linken seite, seine 
unteren gliedmaßen waren stark angewinkelt. die erhaltenen schädelteile weisen spuren einer ausgedehnten Ver-
letzung auf, wahrscheinlich einer schnittwunde, die zu einem schädelbruch führte. der charakter der Verletzung zeigt, 
dass die wunde chirurgisch behandelt wurde und lose knochensplitter entfernt wurden. das individuum erlag seiner 
Verletzung nicht und lebte noch lange nach dem Verletzungszeitpunkt. die sterblichen überreste wurden offenbar in 
einem ausgehöhlten Baumsarg bestattet. auf seiner letzten reise wurde der Verstorbene mit einem schieferwetzstein 
und einem für die aunjetitzer kultur üblichen Bronzebeil mit nur leicht ausgeprägten lappen ausgestattet. teil der 
grabbeigaben war auch ein vollkommen einzigartiger Bronzedolch mit heft. der gesamtfund wurde mithilfe der 
radiokarbon methode auf die zeitspanne zwischen 1981 und 1772 v. chr. datiert. das freigelegte grab ist nicht nur 
aufgrund seiner außergewöhnlichen und relativ gut datierbaren grabbeigaben einzigartig, es ist vor allem auch ein 
Beleg der beachtenswerten medizinischen kenntnisse der träger der aunjetitzer kultur.
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A Treated Skull Injury from the Únětice culture. On a Sepulchral Find from Holubice (okr. Praha-západ / CZ)
subject of the study is a unique Úněticean grave uncovered at holubice. the remains of a male adult human laid on his 
right side with strongly bent lower limbs were put into an unusually sizable gravel pit. considering the conservation 
status, the position of the upper limbs remains unclear. marks of extensive slash trauma which had led to its perforation 
are visible on the preserved part of the skull. the nature of the injury shows that the cut had been surgically treated and 
loose bone fragments had been removed. moreover, the injury had not been fatal as he lived long after the lesion. the 
remains were likely put into a treetrunk coffin. for his last journey, the individual was equipped with a slate abrader and 
bronze winged axe with less distinctive wings, which is rather common within the Únětice material culture. Part of the 
grave goods is also a unique bronze dagger with guard. using radiocarbon method, the complete find complex was 
dated back between the years 1981 and 1772 Bc. the presented grave is exceptional not only for its unusual and quite 
precisely dated grave goods, but especially for the evidence of considerable medical knowledge carried by people of the 
Únětice culture.

Un traumatisme crânien soigné de la culture de l’Unéticien dans une tombe de Holubice (okr. Praha-západ / CZ)
l’objet de cette étude est une tombe atypique issue d’une nécropole de l’unéticien partiellement fouillé sur la commune 
de holubice. la fosse contenant le défunt – un adulte de sexe masculin – était de taille imposante. l’individu était 
 couché sur le côté gauche, ses membres inférieurs étaient fortement repliés. les fragments de crâne conservés montrent 
les stigmates d’une blessure importante, probablement une coupure, qui a provoqué un fracture de la calotte. le type 
de la blessure montre que la blessure a été traitée de manière chirurgicale et que les esquilles d’os ont été enlevées. 
l’individu a survécu à sa blessure et vécut encore longtemps après. le corps a été déposé dans un cerceuil monoxyle. 
Pour son dernier voyage, le défunt était accompagné d’une pierre à aiguiser en schiste et d’une hache à ailettes légère-
ment saillantes plutôt commune pour l’unéticien. un poignard de bronze unique et son fourreau complètent les via-
tiques. la structure a été datée à l’aide de radioarbone dans une fourchette comprise entre 1981 et 1772 av. J.-c. la 
tombe n’est pas exceptionnelle juste du fait de ses offrandes eceptionnelles et relativement bien datables mais aussi de 
par la preuve de connaissances médicales remarquables des porteurs de la culture unéticienne. traduction: l. Bernard

Ošetřené kraniální trauma z oblasti únětické kultury. K hrobovému nálezu z Holubic (okr. Praha-západ / CZ)
Předmětem studie je hrob únětické kultury odkrytý na katastru obce holubice, okr. Praha-západ. do rozměrné hrobové 
jámy byly uloženy ostatky dospělého jedince mužského pohlaví na pravém boku s pokrčenými dolními končetinami. na 
dochované části lebky byly stopy poranění sečného charakteru, které vedlo k proražení lebky. rána je dlouhá téměř 
70 mm a v době smrti zůstala neuzavřená, byť je na kostech patrný proces hojení. z charakteru zranění vyplývá, že rána 
byla ošetřena a došlo k vyjmutí volných úlomků kostí. tomuto zranění jedinec nepodlehl a žil ještě po jeho utržení. 
tělesné ostatky byly uloženy patrně do dřevěné rakve, zajištěné šesti kameny. na svou poslední cestu byl pohřbený 
vybaven brouskem a bronzovou, v rámci hmotné kultury únětické kultury poměrně běžnou sekyrou s méně výraznými 
laloky. sekyra byla na rukojeti vyrobené ze dřeva listnatého stromu připevněna částečně také za pomoci bronzového 
drátu. součástí hrobové výbavy byla bronzová dýka se záštitou, která prozatím v prostředí únětické kultury nemá ana-
logie. celý nálezový celek byl datován pomocí radiokarbonové metody do rozmezí let 1981-1772 Bc. Odkrytý hrob je 
unikátní nejen neobvyklou a poměrně přesně datovatelnou hrobovou výbavou, ale především dokladem značných 
lékařských znalostí nositelů únětické kultury.
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