
Abb. 1. Harnischtrdger im Zeug- 

haus Ziiricb
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DIE KORPERHOHE DEUTSCHER HARNISCHTRAGER

EIN BE1TRAG ZUR FRAGE DER DURCHSCHNITTLICHEN KORPERHOHE BEWAFFNETER IM DEUTSCHEN REICH 

IM 16. UND 17. JAHRHUNDERT UNTER BERUCKSICHTIGUNG SOZIALER UNTERSCHIEDE UND ANTHROPOLO- 

GISCHEN VERGLEICHSMATERIALS

Einleitung, Methode, untersuchte Harnische

Ober die regionalen durchschnittlichen Kbrperhbhen der 

Germanen der Vblkerwanderungszeit und der Zeit kurz da- 

nach kann man durch die vielen Reihengraberfunde in ganz 

Mitteleuropa recht genaue Aussagen machen (ca. 170— 

175 cm durchschnittliche Kbrperhbhe). Je weiter man aber 

historisch jiingere Zeitabschnitte betrachtet, desto sparlicher 

werden Angaben liber die durchschnittlichen Kbrperhbhen 

der in dieser Zeit lebenden Menschen. Erst ab Mitte des 

19. Jahrhunderts sind mit den beginnenden Rekrutenmes- 

sungen wieder breitgestreute durchschnittliche Kbrperhbhen- 

angaben mbglich.

Um nun auch uber die durchschnittlichen Kbrperhbhen der 

Menschen in dem Zeitraum vom Ende des 15. bis zur Mitte 

des 17. Jahrhunderts genauere Aussagen machen zu kbnnen, 

ware der indirekte Weg liber die Messung von erhaltenen 

Riistungen eine Mbglichkeit. Solche Messungen sind aber 

bisher nur selten systematisch durchgefiihrt worden, haufig 

wurden nur allgemeine Beobachtungen mitgeteilt.

So teilte z. B. Harbeck (1960 S. 339 f.) mit, daft ihm Reit- 

zenstein in einer miindlichen Mitteilung als Durchschnitts- 

hbhe der Trager von 13 gemessenen Harnischen 173 cm 

(Spannweite 166—182 cm) angegeben habe. 1886 schreibt 

der Schweizer Divisionsarzt Oberstleutnant Bircher: „Tat- 

sache ist es, daft ein mittelstarker Mann selten einen Har- 

nisch findet, der ihm pa jit, fiir groftgewachsene Manner 

heutigen Schlages gibt es gar keine. Sehr viele Riistungen 

sind so enge, daft man nur schmdchtige Jiinglinge mit engem 

Brustkorb hinein bringt. Ich habe im Zeughaus in Zurich 

bei Anlaft eines Wiederholungskurses fiir Militardrzte zahl- 

reiche Proben und Messungen vorgenommen und dabei das 

Resultat erhalten, daft die daselbst vorhandenen Soldaten- 

harnische dem Mittelschlag unserer Leute nicht passen, son- 

dern zu enge sind. . . . Die Riistungen beweisen somit gerade 

das Gegenteil, daft unsere Generation korperlich jedenfalls 

nicht geringer, sondern eher besser entwickelt ist als die 

alten Eidgenossen" (S. 35 f.).

Wenn hier hauptsachlich der Brustumfang angesprochen ist, 

so kann man doch den Worten entnehmen, daft auch die 

Kbrperhbhe mitgemeint ist (grofigewachsenl). 1884—1891 

betrug die durchschnittliche Kbrperhbhe der Rekruten 

(19 Jahre) aus dem Kanton Zurich 163,5 cm; als Erwach- 

sene waren sie vermutlich 166/167 cm grofie Manner. Re

kruten aus der Stadt Zurich waren durchschnittlich 164,5 cm 

grofi, als Erwachsene vermutlich 167/68 cm (Ergebnisse der 

arztlichen Rekrutenuntersuchung 1894). Danach waren die 

damaligen Riistungstrager durchschnittlich nicht grbfier als 

167/68 cm gewesen.

Viscount Dillon (Harald Arthur) schrieb 1903 in seinen 

„Armour notes" uber die Riistungen im Tower von London: 

„Tbe fact really is that except in one respect the man of the 

fifteenth and sixteenth centuries was not necessarily smaller 

than the ordinary man of nineteenth. . . yet it is certain

that few modern men could get into the leg armour to be 

found in collections. . . .  except in the matter of the

girth of the leg we must not conclude that we are much 

finer men than those of old days" (S. 133 u. 135). Nach 

Beddoe (1870) betrug die durchschnittliche Kbrperhbhe eng- 

lischer Manner (23—50jahrig) 169 cm. Gould (1869) gibt 

fur in England geborene USA-Soldaten des Biirgerkrieges 

170,2 cm durchschnittliche Hbhe an (S. 125), Morant (1949) 

fur englische Manner um 1900 eine Durchschnittsgrbfie von 

170 cm (n. Kenntner 1963 u. 1975). Die Durchscbnittshbhe 

der Riistungstrager der Tower-Riistungen (iiberwiegend 

Adel) kbnnte daher um 170 cm betragen haben. Nach 

Revesz (1906) berichtete aber Professor Pettenkofer (Miin- 

chen), daft die englischen Hochadeligen zu Ehren der Krb- 

nung der Kbnigin Viktoria die Riistungen ihrer Vorfahren 

tragen wollten, daft sie den Nachfahren aber nicht mehr 

gepafit hatten, die Riistungen seien zu klein gewesen.

1950 hat Charles (damaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Militarmuseum in Paris) versucht, aus der Messung von 

Ganzharnischen (ein- und zweiteilige) der dortigen inter- 

nationalen Sammlung auf die durchschnittliche nationale 

Kbrperhbhe der damaligen Ritter und Adeligen zu schliefien. 

Man brauche, sagt Charles, nur in den Museen die Riistun- 

gen zu betrachten. Dort stiinden die einwandfreien Zeug- 

nisse fur die tatsachlichen Kbrperhbhen. Die Riistungen be-
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wiesen, dafi die Korperhohe seit damals zugenommen hat. 

Dariiberhinaus seien die Trager der Riistungen sehr schlank 

gewesen. Ihr Taillenumfang habe im Durchschnitt nur 80— 

85 cm betragen. Was die Unterschiede zwischen Germanen 

und Romanen damals betreffe, so seien die Germanen vom 

Aussehen ihrer Riistungen her grbfier, kraftiger und mas- 

siger gewesen als die Romanen.

Welter sagt Charles, dafi durch eine zu tiefe Montage der 

Beinschienen bei den Ganzriistungen man in den Museen (so- 

wohl in den privaten als auch in den bffentlichen Samm- 

lungen) versucht habe, den Riistungen ein grofieres und 

schlankeres Aussehen zu geben. Vor seinen Messungen hat 

Charles deshalb die Beinschienen so angebracht, wie sie nach 

alten Bildern, Stichen oder Miniaturen wirklich getragen 

wurden.

Charles veroffentlichte folgende Ergebnisse:

Franzosen: 

n = 14 16./17. Jh.

n = 13 (ohne Franz I. = 194/96 cm

Italiener: 

n = 6 16. Jh.

Deutsche: 

n = 18 1. Halfte 16. Jh.

n = 4 um 1580

n = 22 Gesamtdurchschnitt 16. Jh.

Spanien/Portugal:

n = 8 Ende 15./16. Jh.

n = 7 (nur Spanien)

167,39 cm

165,27 cm

164,67 cm

168,53 cm

159.25 cm

164,3 cm

165.25 cm

163,86 cm

Bocquet/Reverseau, Wissenschaftler am Militarmuseum Pa

ris, verbffentlichten 1979 einen Versuch, aus der Lange der 

Beinschienen auf die Lange des Schienbeines (Tibia) und 

dariiber nach der Formel von Olivier (1963, 1975) auf die 

Korperhohe der Riistungstrager zu schliefien. Das ergibt fol

gende Durchschnittskbrperhohen der Riistungstrager, wenn 

man die Harnische nach Herstellungslandern ordnet:

KH = Korperhohe

Herstellungsland Zeit n KH* (cm)

Harnische, in Deutschl. 

hergestellt (desh. teilweise 

fiir Deutsche, meist Siid- 

deutsche u. Osterreicher 

gemacht)

16. Jh. 25 173,9

Harnische, in Italien her

gestellt (desh. teilweise 

fiir Italiener gemacht)

Ende 15. u 

16. Jh.

6 170

Harnische, in Frankreich 

oder zumindest teilweise 

in Frankreich hergestellt 

(desh. teilweise fiir Fran

zosen gemacht) ohne 

Franz I.

Ende 15. u.

16. Jh.

8 172

mit Franz I. (191,2) 9 174,40

sonstige andere Lander Ende 15. u.

16. Jh.

6 169,8

alle Harnische Ende 15. u.

16. Jh.

45 173,04

Diese Kbrperhbhenwerte von Bocquet/Reverseau liegen also 

erheblich hbher als die von Charles, obwohl alle das gleiche 

Material bearbeitet haben. Die Autoren fragen selbst nach 

mbglichen Erklarungen fiir diese unerwartet hohen Werte. 

Bocquet/Reverseau schreiben selbst, dafi eine Riistung, die

Abb. 2. Barmertrdger. Glasgemalde von Elgg, Ziiricher Meister 

um 1515, Schweiz. Landesmuseum in Zurich

Ludwig XIV. von Venedig geschenkt bekam, nach der Bein- 

schiene eine Kbrpergrbfie von 180,2 cm errechnen lafit, die 

Riistung als ganze gemessen aber nur eine Korperhohe von 

162 cm ergibt. Als Erklarung ergibt sich bei genauerer 

Nachpriifung, dafi die Autoren zu lange Tibiawerte ge- 

schiitzt und dann diese Werte dariiberhinaus fiir die Ver- 

wendung der betreffenden Formel nicht richtig aufgearbeitet 

haben. Mindestens 2 cm geringere Tibialangen miissen an- 

genommen werden, wodurch sich die geschatzte durchschnitt- 

liche Korperhohe um 5—6 cm je nach Formel verringert.

Da die Mehrzahl der erhaltenen Harnische nur Halbhar- 

nische oder Dreiviertelharnische sind und im 15.—17. Jh. 

auch meistens solche getragen wurden, versuchte ich, Mbg- 

lichkeiten zu finden, auf andere und einfachere Weise auf 

die etwaige Korperhohe von Harnischtragern schliefien zu 

konnen. Diese Mbglichkeiten und die gewonnenen Ergeb

nisse bei Messungen in Museen Mitteleuropas mbchte ich 

hier vorstellen.

Dem Versuch, durch Messung von Harnischen Aussagen iiber 

die Korperhohe der Trager zu machen, stellen sich manche 

Schwierigkeiten entgegen:

1. Haufiger als originale Ganzharnische sind originale Drei

viertelharnische. Bei ihnen fehlen Unterschenkelschutz und 

Fufischutz. Man kann also nur vom Scheitel bis zum Knie 

(Kniescheibe) Kbrpermafie der Trager messen. Welche durch- 

schnittliche Unterschenkellange und Fufihohe hatten die 

Manner der betreffenden Zeit? Deutsche erwachsene Solda- 

ten hatten 1970/71 eine durchschnittliche relative Lange 

Scheitel—Knie von etwa 73 °/o (s. Jurgens u. a. 1973). Ein 

Wert von 72 °/o soil hier sicherheitshalber als giiltig fiir das 

15./16. Jh. angenommen werden. Was die errechnete Kbr- 

perhohe der Trager von einteiligen Dreiviertelharnischen 

betrifft, so mufi die errechnete Korperhohe vermutlich in 

einigen Fallen nach unten hin korrigiert werden, well er-
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stens die Oberschenkelschutzringe (freihangend) etwas tiefer 

hangen, als sie getragen wurden, und weil die relative Hbhe 

Scheitel—Knie ja eventuell grofier als 72 °/o gewesen ist.

2. Normalerweise wurden aber Brustharnische, Helme, Bein- 

und Armschutz getrennt gelagert und individuell angepafit. 

In diesen Fallen wird eine Errechnung von durchschnitt- 

lichen Kbrperhohen schwieriger.

Man mufi dann mbglichst viele „Ganzharnische“ oder „Drei- 

viertelharnische“ messen, die vom Waffenkonservator aus 

wahllos ausgesuchten Einzelteilen zusammengesetzt worden 

sind. Je grofier die Zahl dieser gemessenen zusammengesetz- 

ten „Ganzharnische“ ist, desto genauer wird die errechnete 

durchschnittliche Kbrperhbhe sein; denn die unterschiedlichen 

„Ganzharnisch“-Proportionen werden dann immer mehr den 

unterschiedlichen Korperproportionen der damaligen Rii- 

stungstrager bzw. Landsknechte entsprechen.

3. Meistens werden aber nur Brustharnische mit Kragen, 

manchmal noch mit Helm ausgestellt. Man mufi also ver- 

suchen, aus solchen Halbharnischen Riickschliisse auf die 

durchschnittliche Kbrperhbhe zu gewinnen. Und das ist mbg- 

lich. Jede Statistik uber die durchschnittlichen Kbrpermafie 

von Rekruten und viele anthropologische Untersuchungen 

enthalten Angaben iiber die durchschnittliche Stammhohe 

(etwa der Sitzhohe gleichzusetzen) und die durchschnittliche 

Rumpfhbhe (Stammhohe minus Kopf und Hals). Uber die 

relative Stamm- bzw. Rumpfhbhe (Prozentanteil der Stamm- 

bzw. Rumpfhohe an der durchschnittlichen Kbrperhbhe) 

kann man wiederum auf die durchschnittliche Korperhbhe 

schliefien. Die regionalen bzw. lokalen durchschnittlichen 

Stammhbhen variieren in Deutschland im 19. u. 20. Jh. 

etwa zwischen 51 % und 53 % je nach Ernahrungslage und 

Rasse. Die Mehrzahl schwankt um 52 °/o (s. z. B. Martin- 

Sailer 1959, S. 883). Da im Verlauf der Akzeleration seit 

dem 1. Weltkrieg die durchschnittliche relative Stammhohe 

geringfiigig abgenommen zu haben scheint (es gilt: je grb- 

fier, desto geringer die relative Stammhohe), erscheint es 

gerechtfertigt, auch fur das 16./17. Jh. eine durchschnittliche 

Stammhohe von 52 °/o anzunehmen.

Oberer Mefipunkt zur Feststellung der Stammhohe ist ent- 

weder der Helmscheitel, von dem der geschatzte Zwischen- 

raum zum Kopfscheitel abgezogen werden mufi, oder der 

Halskragen, der den Hals etwa bis zum Haaransatz 

schiitzte. Dieser Halskragen ist je nach Harnischtyp und 

Museumsmontage unterschiedlich geformt, bzw. montiert 

(waagerecht, schrag nach vorn abgesenkt, verschieden tief 

vorn ausgeschnitten). Es mufi daher die hintere Kragenhbhe 

als Mefipunkt gewahlt werden, wenn ein Helm fehlt. Sind 

die Kragenringe waagerecht gedriickt oder fehlt einer bzw. 

einige dieser Kragenringe, dann miissen Zuschlage abge- 

schatzt werden (z. B. 2 cm als durchschnittliche heraus- 

ragende Kragenringhbhe, 3 cm bei waagerechten Kragen- 

ringen usw.).

Als unterer Mefipunkt kann nicht das Ende des betreffen- 

den Harnisches gewahlt werden, weil dieses Ende je nach 

Harnischtyp und angefiigten Teilen schwankt. Es gibt nur 

einen Bezugspunkt, der bei der Einkleidung angepafit wer

den mufite, namlich die Aussparung im Harnisch in Hbhe 

der Genitalien, weil sonst nicht uriniert werden konnte. Die 

Form dieser Aussparung variiert ebenfalls im Laufe der 

Zeit. Zuerst ist sie rechteckig und unten offen, dann nimmt 

sie runde und geschlossene Formen an, und im 17. Jahrhun- 

dert beginnt sie, nach oben spitz zuzulaufen, bis schliefilich 

eine Art geteilter Schurz, bis zur Hiifte reichend, vor dem 

Unterleib getragen wird. Wahrend die Breite dieser Aus- 

spartmg schwankte, kann die Hbhe des oberen Randes nicht 

wahllos variiert haben, weil sonst der Unterleib zu wenig 

geschiitzt gewesen ware. Wahrend vor dem 16. Jahrhundert 

vor dieser Aussparung iiberwiegend eine Art Kettenhemd- 

schutz getragen wurde, konnte ab dem 16. Jahrhundert ein 

besonderer Metallschutz davor getragen werden, die sog. 

Schamkapsel, auch Gliedschirm genannt, was bei den abge- 

sessenen Reitern und beim Fufivolk allgemein iiblich war 

(Gefiler, 1928, S. 74), aber auch Reiter trugen ihn manch

mal, wie Gemalde aus jener Zeit zeigen. Um den unteren 

Bezugspunkt fiir die Stammhohe zu finden, mufi man noch 

etwa 10 cm vom oberen Rand der Aussparung dazuaddie- 

ren. Bei nach oben spitz zulaufenden Aussparungen miissen 

dann noch Zuschlage addiert werden (z. B. 2—4 cm).

Im Verlauf des 17. Jahrhunderts entfallt dann mit dem auf- 

kommenden zweiteiligen Hiiftschurz jeder Bezugpunkt, wes- 

halb dann eine Messung der Stammhohe nicht mehr mbglich 

ist.

4. Hat man mafigeschneiderte Ganzharnische vor sich, die 

starr verbunden sind, braucht man nur die Harnischhbhe zu 

messen und die einigermafien abschatzbare Differenz zwi

schen Helmhbhe und Scheitel abzuziehen.

Bei verstellbaren, nicht mafigeschneiderten Harnischen mufi 

man sich die verbindenden Riemen bzw. Metallbander so- 

weit gelockert denken, dafi die Einzelteile des Harnisches 

gerade noch iibereinanderlappen (maximale Absenkung der 

Harnischteile). Man mifit dann den Harnisch zuerst so, wie 

er vom Restaurator, Waffenschmied fiir die Sammlung zu- 

sammengefiigt wurde (Museumsmontage), addiert dann die 

geschatzte mbgliche maximale Absenkung hinzu und errech- 

net die Kbrperhbhe. Man erhalt dann die Kbrperhbhe ge- 

mafi Museumsmontage bzw. die grbfitmbgliche Kbrperhbhe 

des Tragers dieses betreffenden Harnisches.

Da die Rumpfhbhe weniger haufig in der anthropologi- 

schen Literatur angegeben ist, empfiehlt es sich bei Halb

harnischen allgemein, von der Stammhohe auszugehen, d. h. 

man addiert zu Messungen vom schragen hinteren Halskra

gen an den durchschnittlichen Erfahrungswert von 18 cm 

hinzu (das ist die geschatzte durchschnittliche Entfernung 

hinterer Halskragen bis Scheitel).

5. Die errechneten durchschnittlichen Kbrperhohen fiir die 

einzelnen Sammlungen, Zeitabschnitte oder Regionen sind 

aber nur ungefahre Kbrperhohen der mbglichen Harnisch- 

trager. Sie sind keine Durchschnittswerte fiir die betreffende 

mannliche erwachsene Bevblkerung, sondern gelten nur fur 

die Tauglichen bzw. Freiwilligen, an die damals vermutlich 

ahnliche Bedingungen gestellt wurden wie heute. Die errech

neten Werte liegen daher sicher auch etwas iiber dem Ge- 

samtdurchschnitt der damaligen mannlichen Bevblkerung im 

gleichen Durchschnittsalter.

Das Durchschnittsalter dieser Soldaten des 16./17. Jahrhun

derts ist aber leider unbekannt. Aus der Schweiz weifi man, 

dafi schon Jugendliche ab etwa 14 Jahren in den Heeren 

dienten, dafi ein grbfierer Teil der Soldaten als heute noch 

nicht ausgewachsen war (s. Schaufelberger, 1952). Das ist 

eine Unsicherheit. Es ist aber zu vermuten, dafi die Unter- 

offiziere und Offiziere weitgehend erwachsen waren. Zu- 

mindest sind die wertvollen Prunkharnische fiir Feste, Emp- 

fange, Representation von Patriziern und Adeligen in der 

Regel dann angefertigt worden, wenn die Betreffenden be- 

reits in Amt und Wurden, also erwachsen waren. Die Tra

ger dieser Prunkharnische waren demnach keine ausgelesene, 

militarische Gruppe. So kann man durch Messen solcher 

Harnische wenigstens Aussagen iiber die durchschnittlichen 

Kbrperhohen der mannlichen Erwachsenen der Oberschichten 

machen.

Die errechneten Daten sollten teilweise verglichen werden 

mit bekannten Kbrperhbhendaten aus der Zeit davor und 

danach. Einmal gewinnen sie dadurch an Uberzeugungs- 

kraft, und andererseits ermbglichen sie weiterhin Aussagen 

iiber mbgliche Kbrperhbhenschwankungen in der Vergangen- 

heit. Da aber die errechneten durchschnittlichen Kbrper- 

hbhen der Harnischtrager, bzw. die errechneten durchschnitt-
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Abb. 3. Ritterliche Harnische in 

der Riistkammer der Churburg in 

Siidtirol

lichen Korperhohenbandbreiten nur ungefiihre Angaben sein 

kbnnen, sollte kleineren Abweichungen nicht zu viel Ge- 

wicht beigemessen werden. Die hinter Kbrperhbhenwerten 

auf Grund von Skelettmessungen stehenden Abkiirzungen 

Man = Manouvrier, Pears = Pearson und Br = Breitinger 

bezeichnen die jeweiligen benutzten Korperhbhenschatz- 

formeln.

Die durchschnittlichen Korperhbhen der Trager gemes- 

sener Harnische auf der Churburg/Siidtirol

Die umfangreiche Harnischsammlung in der Churburg, 

Vintschgau, gehort zu den grofiten privaten Harnischsamm- 

lungen Europas. Zur Gewinnung von Kbrperhbhenangaben, 

die reprasentativ fur die Siidtiroler Bevolkerung fruiterer 

Zeiten sind, hat sie aber vermutlich nur wenig Wert. Ein- 

mal umfafit die Sammlung nur Harnische der Grafen von 

Trapp und von Matsch und wahrscheinlich der Burgbesat- 

zung. Zum anderen waren einige der genannten Grafen, 

wie dem Besucher sofort auffallt, selbst fur heutige Zeiten 

ungewbhnlich grofi. Auch fur die Burgbesatzung kamen 

offensichtlich nur Tiroler mit einer gewissen Mindestgrbfie 

in Frage.

Die Ergebnisse der Messung zeigt die folgende kleine Uber- 

sicht:

Sozialschicht Zeit n Schwankungs- 

breite der 

Durchschnitts- 

werte in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

Grafen 

v. Matsch

15. Jh. 4 183—190 um 184

Gemeine 

(Schlofi- 

truppe)

16. Jh. 8 176—184 175—180

Grafen 

v. Trapp

16. Jh. 13 174—182 um 175

Gemeine 

(Schlofi- 

truppe)

Ende 

16./17. Jh.

9 175—183 um 175— 

180

Adeliger 1630/40 1 171—175 170—173
Abb. 4. Harnische im historischen Museum Amsterdam
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Abb. 5. Harnische des 16. Jh. im 

Grazer Zeughaus

Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische des Grazer Zeughauses

Graz besitzt beziiglich der erhaltenen Harnischbestande das 

grofite Zeughaus der Welt. Gedacht war dieses Zeughaus Hil

das Aufgebot der Steiermark, das in Graz gesammelt und 

ausgeriistet wurde. Es war also ein regionales Zeughaus.

Die Messung erbrachte folgendes Ergebnis:

Sozialschicht Zeit n Schwankungs- 

breite der 

verschiedenen 

Durchschnitts- 

werte in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

vermutlich

Adel bzw.

hoherer Stand

1. Halfte

16. Jh.

10 164—172 ca. 165—170

vermutlich

Adel bzw.

hoherer Stand

2. Halfte

16. Jh.

25 169—175 um 170

vermutlich 

mittlere 

und untere 

Sozialschicht

2. Halfte

16. Jh.

11 166—172 ca. 165—170

vermutlich 

mittlere 

und untere 

Sozialschicht

1580/90 11 160—165 ca. 160—165

Adel bzw. 

hohere 

Sozialschicht

1. Halfte

17. Jh.

4 164—169 um 165

vermutlich 

mittlere 

und untere 

Sozialschicht

1. Halfte

17. Jh.

32 161—166 ca. 160—165

Interessant ist, daft die Harnischtrager aus dem Adel/hbhe- 

ren Standen in alien Fallen grbKer waren als diejenigen 

zeitgleichen aus den mittleren/unteren Schichten. Das kann 

seine Ursache darin gehabt haben, daft unter den Gemeinen 

(besonders im 17. Jahrhundert) sich ein grbfierer Anteil 

noch nicht Ausgewachsener befand als unter den Offizieren 

aus den oberen Standen. Einige wenige andere Daten aus 

friiherer und spaterer Zeit seien zum Vergleich angefiigt.

Population Zeit n durchschnitt-

liche Korper- 

hohe in cm

Autor

Steiermarker, 1870—73 164,65 Goelert

Wehrpflichtige, 

20—23jahrig

1881

als Erwachsene 

vermutlich

ca. 167

Steiermarker, 1894 2797 168,3 Weisbach

aktive (als Taugliche 1898

Wehrpflichtige, 

21—25jahrig

eine Auslese)
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Abb. 7. Waffensammlimg im Neuen 

Schlofi in Wien

Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische in den Museen der Stadte Wien und 

Paris

Die Harnischsammlung im Neuen Schlofi in Wien enthalt 

eine grofie Anzahl wertvollster Harnische aus ganz Europa, 

in der Mehrzahl natiirlich von Tragern aus dem damaligen 

osterreichischen Hochadel. Die Ergebnisse, nach Nationalitat 

des Tragers geordnet, lauten folgendermafien:

Nationalitat An

zahl

Zeit Schwankungs- 

breite der 

Durchschnitts- 

werte in cm

vermutlich 

tatsachliche 

Korperhohe 

in cm

Deutscher

Adel (ohne 

Osterreich)

19 16. Jh. 167—174 um 170

Italienischer

Adel

22 16. Jh. 164—166 um 165

Franzbsischer

Adel

3 16. Jh. 155—165 ca. 160

Spanischer 

Adel

3 16. Jh. 166—167 165—170

Polnischer

Adel

4 16. Jh. 166—170 165—170

Osterreichi- 

scher Adel 

ohne Habsbg.

16./17. Jh. 171—175

(max. Werte)

170—175

Habsburger 9 160—165

1982 hat der Autor die Harnischsammlung des Militar- 

museums in Paris besucht, die meisten der dortigen Har

nische gemessen und nach mefibaren Kbrperproportionen 

die Korperhohen zu berechnen versucht. Die Ergebnisse 

lauten wie folgt (s. rechte Spalte):

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denen von Charles, so 

zeigt sich eine recht gute Ubereinstimmung. Die vom Autor 

gefundenen Werte fiir Franzosen sind etwas grower als die 

von Charles angegebenen Werte. Der Wert fiir Itahener ist 

etwas kleiner. Hierfiir kbnnte die vom Autor gemessene 

groKere Anzahl (n = 10 statt n = 6) die Hauptursache 

sein.

Population 

Sozialschicht

An

zahl

n

Zeit Schwankungs- 

breite der

Durchschnitts-

werte in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

Deutsche, 

vermutlich 

alle Adel

17 1475—1600 164—170 um 165

Osterreicher, 

vermutlich 

alle Adel

5 1550—1600 163—169 um 165

Franzosen, 

vermutlich 

alle Adel

16 1500—1600 168—174 165—170

Italiener, 

vermutlich 

alle Adel

10 1500—1600 161—165 160—165

Abb. 8. Riistung Franz I. im Armeemuseum Paris
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Abb. 9. Zwei Harnische (16. Jh.) im Militdrmuseum Paris

Die Korperhohe der Ziiricher Soldaten im 16. und zu 

Anfang des 17. Jahrhunderts

Alle im Ziiricher Zeughaus vorhandenen Harnische und Rii- 

stungen stammen aus ehemaligen Ziiricher Zeughausbestan- 

den und wurden nur von Ziirichern getragen.

Die Messung erbrachte folgendes Ergebnis beziiglich der 

Korperhohe der Ziiricher Soldaten:

Sozialschicht Zeit An- 

zahl

Schwankungs- 

breite der

Durchschnitts-

werte in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

alle

Harnische

16./17. Jh. 109 166—172 knapp 170

Adel/

Patrizier

16./17. Jh. 26 167—174 ca. 170

Gemeine 16./17. Jh. 83 166—172 knapp 170

Adel/

Patrizier

wahrschein- 

lich 16. Jh.

13 168—176 um 170

Gemeine wahrschein- 

lich 16. Jh.

31 169—175,6 um 170 oder

etwas 

dariiber

Adel/

Patrizier

wahrschein- 

lich 17. Jh.

7 164—171,7 ca. 165— 

knapp 170

Gemeine wahrschein- 

lich 17. Jh.

26 161 — 167 160—165

Auffallig ist die geringe durchschnittliche Korperhohe der 

ziemlich sicher ins 17. Jh. zu datierenden Harnischtrager. 

Als Erklarung bleibt nur eine Verjiingung bei den einfachen 

Soldaten. Und das labt sich bevblkerungsdemographisch er- 

klaren. Nach dem Bevblkerungsriickgang wahrend der gro- 

fien Pestwellen im 14. und 15. Jahrhundert nahm die Be- 

vblkerung im 16. Jahrhundert deutlich wieder zu. Zu Beginn 

des 17. Jahrhunderts war die Ernahrungslage der unteren 

Schichten bereits bedriickend geworden, weshalb angenom- 

men werden kann, dafi viele Familien ihre heranwachsen- 

den Sohne so friih wie moglich zu den Landsknechten 

schickten oder gehen liefien, um sie nicht mehr versorgen zu 

miissen. Es scheint ein historischer Tatbestand gewesen zu 

sein, daft „das Hauptgewicht der Kriegsleistung .... auf 

den abenteuernden Knabenschajten und ] ungmannerbiinden" 

(Schaufelberger, 1952, S. 70) lag, wobei darunter ledige 

Burschen von etwa 14 Jahren bis zur friihen Heirat ver- 

standen wurden (Schaufelberger, 1952, S. 46).

Die jeweils grofiten und kraftigsten der mannlichen Heran- 

wachsenden diirften diesen militanten Biinden angehort ha- 

ben, wobei bei den gemeinen Soldaten die sozialen Unter- 

schichten iiberproportional vertreten gewesen sein diirften 

(s. Schaufelberger, 1952, S. 20, 77 ff.; Allemann, 1946, S. 

12—14). Das Durchschnittsalter dieser gepanzerten Lands- 

knechte zu schiitzen, ist schwer. Da sicher die Jiingsten nicht 

sofort mit Harnisch bekleidet in die Schlachtreihe gestellt 

wurden, sondern soldatische Hilfsdienste leisteten, diirfte 

das Durchschnittsalter der Harnischtrager vermutlich min- 

destens 16 Jahre gewesen sein.

Durchschnittliche Korperhohen erwachsener Manner in 

Zurich im Mittelalter und in der Neuzeit

1958/59 

und 

1968/69

Zeit Population Herkunft n durch

schnittliche 

Korperhohe 

cm

Autor

11.—

12. Jh.

Ziiricher Linden- 

hof

5 164,0

(Pears) 

167/68

(Br)

Biichi 

1949/50

16. Jh. Ziiricher Alt- 

stetten- 

Ziirich

119 166,4

(Pears)

~ 170 (Br)

Biichi 

1947/48

1600—

1800

Ziiricher 

(Ober- 

schicht)

Ziirich 

(Predigt- 

kirche)

10 170,0 Niggli-

Hiirli-

mann

Die Korperhohe der Soiothurner Soldaten im 16. und 

in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts

Die Harnischsammlung des Soiothurner Zeughauses ist nach 

Graz/Osterreich die zweitgroftte in Mitteleuropa. Die Grofte 

des Soiothurner Zeughauses und die grofie Zahl der erhal- 

tenen originalen Riistungen lassen darauf schliefien, daft die 

Soiothurner nicht nur eigene Burger ausriisteten, sondern 

auch einen gewissen Handel mit Harnischen trieben, wenn 

fremde Truppen — in der Regel wohl Truppen der benach- 

barten Stadte und Kantone — durchzogen (vgl. Schaufel

berger, 1952, S. 19 f.).

Das Ergebnis der Messung lautet:

Harnisch

trager

Zeit An- 

zahl

Schwankungs- 

breite

cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

Adel/Patrizier 16. Jh. 26 167—176 um 170

Gemeine 16. Jh. 19 166—175 knapp 170

Adel/Patrizier 17. Jh. 5 169—176 um 170— 

knapp 

dariiber

Gemeine 17. Jh. 13 160—169 um 160— 

knapp 165
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Abb. 10. Harnischsammlung 

Zeughaus Solothurn

Auffallig ist wiederum die deutlich geringere durchschnitt- 

liche Korperhohe der Gemeinen im 17. Jahrhundert.

Auf einen interessanten Unterschied zwischen Ziirichern 

und Solothurnern beziiglich ihrer durchschnittlichen Korper

hohe sei noch hingewiesen. Die Burgunder besiedelten in 

der Vblkerwanderungszeit u. a. den Kanton Bern und den 

Ostteil des Kantons Solothurn einschliefilich des Stadtge- 

bietes Solothurn, wahrend die Alamannen u. a. den Kanton 

Zurich und kleinere Siedlungsauslaufer bis bstlich der Stadt 

Solothurn in Besitz nahmen. Die Burgunder waren nach 

Skelettfunden in diesem Siedlungsgrenzraum etwas grower 

als die Alamannen und zwar sowohl wahrend der Vblker

wanderungszeit als auch im Mittelalter. Dieser geringe Kbr- 

perhbhenvorsprung scheint nach den Ergebnissen der Har- 

nischmessungen im 16./17. Jahrhundert weiter bestanden zu 

haben.

Durchschnittliche Kbrperhbhen erwachsener Manner im 

Raum Solothurn und Genf (Burgunder) in fruherer Zeit:

Zeit Population Herkunft n durch

schnittliche 

Korperhohe 

cm

Autor

Spatmit- Burgunder Gam- 4 165,02 Schlagin-

telalter/ pelen (Pears) = haufen

friihe (Bieler- ca. 168/69 1942/43

Neuzeit See) (Br)

1867 Rekruten Genf 167,4 Dunant

(20 Jahre) (nach Back- 

mann 1938)

ausgewach- 168,8 Dunant

sen (26—■ (nach Back-

30 Jahre) mann 1938)

1891 Rekruten Solo- 209 165,3 Ergebnisse

thurn der

(Stadt) arztlichen 

Rekruten- 

untersuchung 

1894

als Er- vermutlich

wachsene ca. 168

Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische im Bayerischen Nationalmuseum Mun- 

chen

Das Bayerische Nationalmuseum in Miinchen besitzt eine 

Sammlung von ausgewahlten Harnischen, iiberwiegend von 

adeligen Tragern aus dem bayerisch-frankischen Raum. 

Diese Sammlung kann in ihren Durchschnittswerten nur fiir 

den Adel reprasentativ sein, well die Adelsriistungen haupt- 

sachlich nach dem kiinstlerischen Wert fiir die Sammlung 

ausgewahlt wurden. Die wenigen Riistungen fiir Gemeine 

scheinen mehr nach dem imponierenden Eindruck auf Mu- 

seumsbesucher hin in die Sammlung aufgenommen worden 

zu sein. Ihre fiir ihre Zeit iiberdurchschnittliche Grbfie fallt 

sofort auf. Die Ergebnisse der Messung zeigt die folgende 

Zusammenstellung:

Sozialschicht Zeit An- Schwankungs- vermutlich

zahl breite nach den tatsachliche 

verschiedenen Korperhohe 

Berechnungs- in cm 

methoden in cm

Adel 16. Jh.—1620 13 164—174 ca. 165—170

Gemeine 1580—1630 5 170—178 ca. 170—175

Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische im Stadtmuseum Miinchen

Die Harnischbestande des Miinchener Stadtmuseums stam- 

men alle aus dem ehemaligen Zeughaus der Stadt. Deshalb 

wurde zumindest ein Teil der Harnische von Miinchener 

Biirgern getragen.

Trotzdem kbnnen die Ergebnisse nur mit Vorbehalt als re

prasentativ fiir die mannliche Miinchener Bevblkerung gel- 

ten, denn die Sammlung ist seit dem 17. Jahrhundert offen- 

sichtlich sehr zusammengeschrumpft, sicher auf weit weniger 

als die Hiilfte ihres urspriinglichen Bestandes. Wurden die 

eindrucksvolleren, grbfieren Harnische weitergegeben, dann 

ware der verbliebene Restbestand nicht mehr reprasentativ, 

sondern wiirde zu niedrige Durchschnittswerte ergeben. Die 

Wahrscheinlichkeit spricht fiir letztere Annahme.

Die Ergebnisse zeigt die folgende Ubersicht:
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Sozialschicht Zeit An

zahl

Schwankungs- 

breite je nach 

Berechnungs- 

methode in cm

vermutlich

tatsachliche

Kbrperhohe

in cm

Adel/Patrizier 16. Jh. 4 158—165 um 160

Gemeine 16. Jh. 16 164—172 ca. 165—170

Der niedrige Wert fiir die Trager der Adels-/Patrizierhar- 

nische ist fiir das 16. Jahrhundert ungewbhnlich. Er kann 

davon herriihren, daB tatsachlich die stattlicheren Harnische 

in andere Sammlungen gelangten. Dafiir spricht auch die 

geringe Anzahl. Bei mindestens 2 Harnischen kommt aber 

noch hinzu, dafi es sich mbglicherweise um Reiterharnische 

fiir vornehme Jugendliche gehandelt hat.

Die durchschnittlichen Korperhbhen der Trager gemes- 

sener Harnische im SchloB Sigmaringen/Sud-Wurttem- 

berg

Das SchloB Sigmaringen beherbergt eine stattliche Harnisch- 

sammlung, die zu den grbfiten im Bereich der Bundesrepu- 

blik Deutschland gehort. Das gewonnene Ergebnis einer 

Stichprobenmessung zeigt folgende Tabelle:

Sozialschicht Zeit An

zahl

Schwankungs- vermutlich 

breite der tatsachliche

verschiedenen Korperhohe 

Durchschnitts- in cm 

werte in cm

Adel/Ober- 

schicht (?)

16. Jh. 3 179—186 um 180

Gemeine iiberwiegend

2. H. 16. Jh.

28 165—174 165—170

Die herausragende Hbhe der 3 vermutlichen Adelsharnische 

hat keinerlei representative Bedeutung. Wahrscheinlich er- 

folgte ihre Aufstellung nach publikumswirksamen Gesichts- 

punkten. Die errechnete Kbrperhohe der Trager einfacherer 

Harnische dagegen diirfte durchaus reprasentativen Charak- 

ter haben. Sie paBt gut zu den benachbarten Schweizer 

Werten der gleichen Zeit und auch gut zu spateren anthro- 

pologischen Werten der ferneren Umgebung.

Zeit Bevolkerung Ort durchschnitt

liche Kbrper- 

hbhe in cm

Autor

1875 Rekruten, 

als 

Erwachsene

Lindau 163,5 

vermutlich 

um 166/67

Ranke

1897

1928 Einwohner Sigmarin- 

gen/Hohen- 

zollern

167,4 Sailer

1932

Die durchschnittlichen Korperhbhen der Trager gemes- 

sener Harnische im Germanischen Nationalmuseum 

Niirnberg

Das Germanische Nationalmuseum in Niirnberg besitzt eine 

Anzahl ausgewahlter Harnische aus dem gesamten frankisch- 

bayerischen Raum und 10 Rennzeugharnische fiir Niirnber- 

ger Patrizier. Diese 10 Rennzeugharnische sind von repra- 

sentativem Interesse fiir die durchschnittliche Kbrperhohe 

der Niirnberger Patrizier. Die iibrigen ausgewahlten Har

nische sind besonders beeindruckende grofie Harnische, in 

der Mehrzahl von adeligen Tragern. Sie kbnnen deshalb 

keinen reprasentativen Wert haben. Die Ergebnisse der 

Messung zeigt die folgende Ubersicht:

Sozialschicht Zeit An

zahl

Schwankungs- 

breite nach 

verschiedenen

Berechnungs- 

methoden in cm

vermutlich 

tatsachliche 

Korperhohe 

in cm

Patrizier

(Niirnberg, 

Rennzeugh.)

1. H.

16. Jh.

10 172—180 170—175

iibriger Adel/ 

Patrizier

15./16.Jh. 5 180—188 180—185

iibriger Adel/ 

Patrizier

1600—10 3 172—183 170—175

Gemeine 16. Jh. 4 181 — 190 180—185

Die errechneten durchschnittlichen Kbrperhbhenwerte fiir 

Patrizier aus Niirnberg liegen wahrscheinlich iiber dem tat- 

sachlichen damaligen Durchschnitt. Die Rennzeugharnische 

stammen aus der Zeit 1498—1. Halfte 16. Jahrhundert. In 

dieser Zeit war den Patriziern der Besitz von Rennzeug- 

harnischen untersagt. Deswegen wurde eine begrenzte An

zahl solcher Harnische im Niirnberger Zeughaus gelagert 

und bei feierlichen Anlassen an Patrizier ausgeliehen. Nun 

muBten solche Harnische ja fiir kleinere und grbfiere Kamp- 

fer passend sein, weshalb man vermutlich leichte ObergroBen 

lagerte und bei Kleineren die Riemen/Osen etwas enger an- 

zog bzw. sie durch Unterkleidung fiitterte. Es ist zu ver- 

muten, daB die durchschnittliche Kbrperhohe der stadtischen 

Oberschicht bei knapp 170 cm lag, wie es in Solothurn er- 

rechnet werden konnte, und wie eine Quelle es fiir die Biir- 

gerschaft von Colmar berichtet (Chronik von Colmar, Mon. 

script. XVII).

Die iibrigen Harnische der Sammlung sind ausgewahlte 

Harnische von meist iiberdurchschnittlich groBen Personen.

Die durchschnittlichen Korperhbhen der Trager gemes- 

sener Harnische auf der Veste Coburg/Oberfranken

Die Harnischsammlung innerhalb der Kunstsammlungen der 

Veste Coburg ist umfangreich. Nicht alle Harnische wurden 

von Coburger Schlofitruppen getragen. Eine Minderheit der 

Harnische fiir Gemeine stammt aus der herzoglich-sachsen- 

altenburgischen Sammlung. Herkunftsgebiet der nichtadeli- 

gen Harnischtrager ist daher Oberfranken, Thiiringen und 

Sachsen.

Auch hier mufi beachtet werden, daB vermutlich Soldaten 

ab einer Mindestgrbfie bei den Schlofitruppen dienten und 

daher die Kbrperhbhenwerte nicht fiir die allgemeine Be- 

vblkerung reprasentativ sein kbnnen. Dagegen ist der Wert 

fiir den Sachsisch-Coburger Adel unterdurchschnittlich nied- 

rig durch die Harnische von Herzog Johann Casimir, der 

von sehr kleiner Statur war (etwa um 155 cm, sofern er 

nicht iiberproportional lange Unterschenkel hatte!).

Die gemessenen Ergebnisse lauten:

Sozialschicht Zeit An

zahl

Korperhohe 

Museums- 

montage in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

Adel gesamt 16./17. Jh. 7 162 160—165

Gemeine/

Nichtadel

16. Jh. 16 170—171 uml70—175

Gemeine/

Nichtadel

17. Jh. 9 168 165—170
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Da angenommen werden muR, dafi die nichtadeligen Har- 

nischtrager beziiglich Hirer Korperhohen nicht reprasentativ 

fur die mannliche Bevolkerung des oberfrankisch-thiiringi- 

schen Raumes sind, soil auf umfangreichere anthropologische 

Vergleichsdaten verzichtet werden, die aufierdem erst fur 

das 19. und 20. Jahrhundert in grbfierer Zahl zur Verfii- 

gung stiinden. Erwahnt werden sollen daher nur einige we- 

nige Daten aus dem sachsisch-thiiringisch-oberfrankischen 

Raum.

Bevolkerung/Ort Zeit durchschnitt- 

liche Korper- 

hohe in cm

Autor

Bevolkerung von 2. Halfte 171,7 (Br) Schott 1960

Magdala 

bei Weimar

18. Jh.

Thiiringer 1873— 165—167 Reischel 1889

Rekruten ca. 1885 Kirchhoff

20—23jahrig, 

als Erwachsene vermutlich

167/68

1892/93

Rekruten aus 1901—1903 166 Kurth 1938

Herzogtum Coburg 

20—22jahrig

als Erwachsene vermutlich 

167/68

Rekruten aus

Oberfranken

1906 166,7 Evert 1908

20jahrig

als Erwachsene vermutlich 

ca. 168

Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische im SchloB Erbach im Odenwald

Im Schlof Erbach befindet sich eine teilweise aus dem Fa- 

milienbesitz der Grafen iiberkommene Harnischsammlung 

mit einigen wertvollen Adelsharnischen, iiberwiegend aus 

der graflichen Verwandtschaft, ferner mit Harnischen ver- 

mutlich von der Schlofigarde und mit einem Harnisch des 

Schwedenkbnigs Gustav II. Adolf. Einige weniger wertvolle 

Harnische aus dem 17. Jahrhundert diirften mbglicherweise 

spater erworben worden sein. So kann die folgende Uber- 

sicht die Ergebnisse nur in einer groben Unterteilung dar- 

stellen.

Trager der 

Harnische

Zeit An

zahl

Schwankungs- 

breite der Er

gebnisse je nach 

Berechnungs- 

methode in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

Adel und 

eventuell 

Schlofigarde

16. Jh. 12 168—176 um 170

Gustav II.

Adolf, Drei-

viertelriistung

17. Jh. 1 170—179 170—175

Die durchschnittlichen Kbrperhdhenwerte fiir das 16. wie 

fur das 17. Jahrhundert passen ungefahr zu den in anderen 

Sammlungen aus dem siidlichen Teil des Untersuchungsge- 

bietes gefundenen Werten. Was die Kbrperhbhe Gustav 

Adolfs von Schweden betrifft, so fehlen hier leider Ver

gleichsdaten aus der Literatur oder von anderen Riistungen. 

Jedenfalls war er fiir die damalige Zeit ein grofigewachsener 

Mann.

Abb. 11. Halber Harnisch fiir Herzog Johann 'Wilhelm von 

Sachsen-Weimar (1530—73) von Anton Pfeffenhauser, Augsburg 

um 1563

Kunstsammlungen der Veste Coburg

Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische im Zeughausmuseum Koln

Das Zeughausmuseum Kbln beherbergt eine Anzahl Har

nische, die aber zum grbfiten Teil nicht aus alten stadtischen 

Zeughausbestanden stammen, sondern deren Herkunft un- 

gewifi ist. 3 Harnische kommen aus Schlofi Gaibach/Main 

bei Wurzburg und 1 Harnisch wird dem Bischof von Galen 

(17. Jh.) zugeschrieben.

Das Ergebnis der Messung ist folgendes:

Harnischtrager/

Sozialschicht

Zeit An

zahl

Bandbreite der 

Korperhohen 

je nach 

Berechnungs- 

methode in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

Adeliger 

(ganzer goti- 

scher Harnisch)

Ende

15. Jh.

1 188—198 um 190

vermutlich 

iiberwiegend 

Patrizier/Adel

16. Jh. 6 168—174 um 170

Reiter und Offi- 

ziere/Unteroffi- 

ziere? (alles Drei- 

viertelharnische)

17. Jh. 8 168—174 um 170

angeblich Har

nisch des Bischofs 

v. Galen

17. Jh. 1 165—171 165—170
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Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische der Lowenburgsammlung Kassel-Wil- 

helmshbhe

Im Schlofi Wilhelmshbhe und in der im dortigen Schlofi- 

park gelegenen Lowenburg befindet sich eine grofiere Samm- 

lung von Harnischen und Harnischteilen. Es kann wohl an- 

genommen werden, dafi die Mehrzahl der Harnische/Har- 

nischteile aus Bestanden der Kurfiirsten von Hessen-Kassel 

stammt. Aber Zukaufe aus Sammlungen anderer Adels- 

familien zur Vervollstandigung der Kasseler Sammlung 

sind nicht auszuschliefien.

Die Ergebnisse der Messung lauten zusammengefafit:

Harnischtrager/ Zeit An- Bandbreite der vermutlich

Sozialschicht zahl Korperhohen 

je nach 

Berechnungs- 

methode in cm

tatsachliche 

Korperhohe 

in cm

Gemeine

Adel/Patrizier 16. Jh. 11 171 — 179 urn 170—175

Gemeiner? 16. Jh. 1 174—183 um 175

vermutlich 17. Jh. 5 173—179 um 175

Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische in Celle, Hannover, Braunschweig und 

in der Marienburg bei Nordstemmen/Leinetal

Im Raum des siidlichen Niedersachsen gibt es einige kleinere 

Harnischsammlungen bzw. Einzelharnische in Museen. Die 

genaue Herkunft der gemessenen Harnische und ihre mog

lichen Trager sind in den meisten Fallen unbekannt. Die 

Harnische in der Marienburg stammen nach Aussagen der 

Burgverwaltung zumindest teilweise aus dem ehemaligen 

Zeughaus in Wolfenbiittel. Der iiberwiegende Teil aller an- 

deren Harnische im Raum siidliches Niedersachsen diirfte 

aber vermutlich von Personen aus diesem Raum getragen 

worden sein.

Die folgende Ubersicht gibt die Ergebnisse der Messungen 

wieder:

Harnischtrager/ An- Zeit Bandbreite der vermutlich

Sozialschicht zahl Korperhohen tatsachliche

je nach Korperhohe

Berechnungs- 

methode in cm

in cm

Insgesamt 12 Harnische aus dem Stadtischen Museum Braun

schweig, dem Landesmuseum Braunschweig, dem Histori- 

schen Museum Hannover und dem Bomann-Museum in Celle, 

davon

vermutlich Adel/ 

Patrizier 

vermutlich 

Gemeine

7

5

16. /

17. Jh.

16. /

17. Jh.

172—181

167—176

170—175

um 170

Marienburg/ 

Leinetal

alle Harnisch- 11 16./ 171—180 170—175

trager

davon vermutlich

Adel/Patrizier

8

17. Jh.

16. Jh. 170—179 170—175

Reprasentativ sind diese Werte fur. das ganze Siid-Nieder- 

sachsen sicher nicht. Die Tendenz „grbfiere Korperhohe" ist 

aber deutlich. Das entspricht den anthropologischen Befun- 

den. In Siid-Niedersachs.en waren die Menschen zu alien 

Zeiten grbfier als in Siiddeutschland. Einige anthropologische 

Daten sollen das belegen:

Bevolkerung/Ort Zeit etwaige 

Korperhohe 

in cm

Quelle/Autor

Graber von Liiding- 9.-18. Jh., 170,1 (Br.) Henke 1983

hausen/Seppenrade besonders

(Miinsterland) 15.-17. Jh.

Provinz Hannover

Rekruten 20jahrig,

1906 169 Evert 1908

als Erwachsene vermutlich 

170—171

Herzogtum

Braunschweig

Rekruten 20jahrig,

1906 168 Evert 1908

als Erwachsene vermutlich 

ca. 170

Die durchschnittlichen Korperhohen der Trager gemes- 

sener Harnische im Zeughaus Emden

Die Stadt Emden besitzt eine Harnischsammlung, deren 

Stiicke aus dem ehemaligen Zeughaus der Stadt stammen. 

Die Harnischtrager sind also Patrizier und Burger bzw. 

Aufgebot der naheren Umgebung. Die ausgestellten Har

nische sind Restbestande und offensichtlich ausgewahlte 

Stiicke.

Die Ergebnisse der Messung lauten:

Trager/ 

Sozialschicht

An- 

zahl

Zeit Bandbreite der 

Korperhohen 

je nach 

Berechnungs- 

methode in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe

in cm

mbglicherweise

Patrizier

6 um

1550—

1620

169—176 um 170

darunter 

Btirgermeister 

Gerhardus Bolar- 

dus v. Emden

1 um

1595

162—171 um 165

vermutlich

Gemeine

10 um 

1550— 

1620

172—181 170—175

Vergleichswerte aus Skelettmessungen liegen aus dem Raum 

Emden nicht vor. Erweitert man aber den Vergleichsraum, 

kann man einiges anthropologisches Vergleichsmaterial zu- 

sammentragen. Es ist in der folgenden Ubersicht zusammen- 

gestellt:

Bevolkerung/Ort Zeit Korperhohe 

in cm

Autor

Stadtbevolkerung 

von Lingen

1250—1541 ca. 170 Caselitz/

Heine 1979

Bestattungen 

in Bremen

15.—16. Jh. 172,9 (Br.) v. Krogh

1940

Bremen, Rekruten 1876—1880 169 Meisner 1889

als Erwachsene vermutlich 

ca. 171

G rofiherzogtum 

Oldenburg, 

Rekruten 20jahrig

1906 169/170 Evert 1908

als Erwachsene vermutlich 

ca. 171
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Die durchschnittlichen Korperhohen der Harnischtrager 

gemessener Harnische in Belgien

Belgien besitzt im Briisseler Kriegsgeschichtlichen Museum 

eine bedeutende Harnischsammlung. Aber leider ist dieses 

Museum seit langerem wegen Umbau geschlossen. Deshalb 

kann aus Belgien nur eine geringe Anzahl von gemessenen 

Harnischen genannt werden, deren genaue Herkunft dar- 

iiberhinaus nicht bekannt ist. Eine genaue zeitliche und 

soziale Zuordnung kann ebenfalls nicht mitgeteilt werden. 

Gemessen wurde im historischen Museum im ehemaligen 

Fleischhaus in Antwerpen (n = 6), im historischen Museum 

van Oudheden Abdij van Bijloke (n = 3), im Armeemuseum 

Liittich (n= 3) und im stadtischen Museum von Diest (n= 1).

Herzog v. Anjou 

(Antwerpen)

Sozialschicht Zeit An

zahl

Schwankungs- 

breite je nach 

Berechnungs- 

methode in cm

vermutlich 

tatsachliche 

Korperhohe 

in cm

alle vermuth 13 168—172 um 170

Harnisch- 2. H.

trager 16. Jh.

davon

angeblich ein 1 etwa 160

angeblich Phi- 1 177—183 um 175

lipp Wilhelm (vermutlich

v. Oranien 

Dreiviertel- 

harnisch (Diest)

zu hoch)

sonstiger uber- 8 170—172 ca. 170

Adel/Patrizier wiegend

2. H.

16. Jh.

Die durchschnittlichen Korperhohen der Harnischtrager 

gemessener Harnische in Holland

Harnische wurden gemessen im historischen Museum und 

Reichsmuseum in Amsterdam (n = 14), im Muidenschlofi 

bei Amsterdam (n = 1) und im Militarmuseum Leiden 

(n = 8)-

Die in Holland gemessenen Harnische stammen in der Mehr- 

zahl aus den Bestanden der ehemaligen Amsterdamer Biir- 

gerwehr, derm die in Leiden ausgestellten Harnische stam

men ebenfalls teilweise aus Amsterdam (Leihgaben).

Die Harnische aus Amsterdam sind teilweise reich verziert, 

italienischer Herkunft, wurden aber trotzdem nach Aus- 

kunft von wissenschaftlichen Mitarbeitern am Museum an 

Mitglieder aller Sozialschichten ausgeliehen, wenn es nbtig 

war. Moglicherweise dokumentierte sich darin der Reichtum 

und biirgerliche Stolz der Amsterdamer gegen Ende des 16. 

und zu Anfang des 17. Jh. Eine Trennung in Sozialschich

ten ist deshalb auch nicht mbglich.

Das Ergebnis der Harnischmessungen lautet:

Zeit An

zahl

Schwankungsbreite 

je nach Berechnungs- 

methode in cm

vermutlich

tatsachliche

Korperhohe in cm

16./17. Jh. 23 164—174 ca. 165— 

knapp 170

iiberwiegend

2. H. 16. Jh.

21 165—175 165—170

Danach war die Korperhohe der Amsterdamer im 16./17. Jh. 

nicht beeindruckend, obwohl doch heute die Hollander zu 

den grofigewachsenen Volkern Europas gehbren. Aber einige 

Vergleichsdaten zeigen, daft eine solche geringe Durch- 

schnittskbrperhbhe fur die Vergangenheit nicht unrealistisch 

ist.

Abb. 12. Grabmal des Landgrafen Ludwig I., des Friedfertigen

(t 1458) 

Marburg

von Meister Hermann, 1471 in der Lltsabethkirche

Zeit Population Herkunft n durch- Autor

schnittl.

Korper-

hohe in cm

1858 Rekruten, 

19jahrig

als Er- 

wachsene

Zaan- 

dam bei 

Amster

dam

138 157 Bolk

1914

vermut

lich ca.

160—165

1863— Rekruten, ganz 164,1 Bruinsma

1867 19jahrig 

als Er- 

wachsene

Holland 1906

vermut

lich ca.

167/68

1898 Rekruten, 

19jahrig 

als Er- 

wachsene

Amster

dam

3492 167,38 Bolk

1914

vermut

lich ca.

170

Zusammenfassung der Ergebnisse der Harnischmes

sungen

Die Harnischmessungen und die anthropologischen Ver

gleichsdaten zeigen, dafi die durchschnittliche Korperhohe 

der Erwachsenen jahrhundertelang in Siiddeutschland zwi- 

schen 165—170 cm lag.

Im 17. Jahrhundert nahm im ganzen untersuchten geogra- 

phischen Raum, besonders im siidlichen Teil, die durch-
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schnittliche Korperhohe bei einfachen Fufisoldaten welter 

deutlich ab. Wenn man nicht annehmen will, daft infolge 

der im 17. Jahrhundert verschlechterten Ernahrungslage die 

Menschen allgemein weiter kleiner wurden, so lafit sich diese 

weitere Abnahme der durchschnittlichen Korperhohen bei 

den einfachen Fufitruppen nur mit einer erheblichen Ver- 

jiingung der aktiven Soldaten erklaren.

Was die Korperhohe der Adeligen betrifft, so erlauben 

anthropologische Daten (s. Wurm 1983) die Annahme, daft 

bis zum Hochmittelalter die Zugehorigkeit zum Adel auch 

eine gewisse Auslese in Bezug auf uberdurchschnittliche Kor

perhohe darstellte. Ab dem Hochmittelalter scheint diese 

Siebung abzunehmen und im 16./17. Jahrhundert besitzt 

der Adel keine tiberdurchschnittlichen Korperhohen mehr.

Was die neu aufsteigende Schicht der stadtischen Patrizier 

betrifft, so stellte die Zugehorigkeit zu ihr keine deutlich 

erkennbare Siebung beziiglich iiberdurchschnittlicher Kdrper- 

hohe dar, doch unterdurchschnittlich klein waren die Ver- 

treter dieser neuen Sozialschicht nicht.

Helmut Wurm, Betzdorf
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