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Einleitung

Die friihmerowingerzeitliche Skelettserie von Horb-Altheim datiert von der Mitte des 5. bis zum 

Beginn des 6. Jahrhunderts (450-510 n. Chr.). Aus dieser Zeitperiode liegen im siidwestdeutschen 

Raum nur sehr wenige Nekropolen vor.1 Andere alamannische Graberfelder, wie z.B. Pleidelsheim 

und Neresheim, setzen mit ihrer Belegung zwar ebenfalls in dieser Periode ein, gehen allerdings 

in der Nutzungsdauer deutlich dariiber hinaus. Die Besonderheit dieser friihen Grablegen ergibt 

sich durch ihre Position in dem Zeitfenster, das der europaischen Volkerwanderungszeit - ihrerseits 

charakterisiert durch ausgreifende Migrattonsbewegungen grofierer Bevolkerungseinheiten, Kultur- 

und Sittenaustausch sowie kriegerische Auseinandersetzungen - entspricht bzw. diachron zwischen 

den Bestattungsplatzen der romischen Kaiserzeit und des Friihmittelalters liegt. Sie nehmen somit 

eine Schlusselstellung fur Untersuchungen hinsichtlich der Kontinuitat oder evtl. Wandlungsprozes- 

se im Vergleich aufeinander folgender Populationsstichproben ein.

Bei der anthropologischen Bearbeitung des Skelettmaterials aus Horb-Altheim standen daher drei 

Themenkomplexe im Vordergrund:

1. Rekonstruktion von Lebensweise und Umwelt;

2. verwandtschaftliche Beziehungen innerhalb der vorliegenden Stichprobe und

3. Stellung der Population von Horb-Altheim im Vergleich zu anderen zeitgleichen sowie alter und 

jtinger datierten Serien aus Baden-Wiirttemberg bzw. West- und Mitteleuropa.

Der Friedhof von Horb-Altheim, Flur ,Talberg‘, wurde in den Jahren 1999-2001 fast vollstandig ergra- 

ben. Insgesamt konnten 75 Individuen geborgen werden. Viele Graber waren aufiergewohnlich reich 

ausgestattet und dokumentieren moglicherweise eine ausgepragte soziale Hierarchic. Zudem wurden 

zwei grundlegend unterschiedliche Grabtypen angetroffen. Neben den einfachen Grabgruben kamen 

so genannte Nischengraber zum Vorschein, die durch in einer Nische deponierte Keramik- oder Glas- 

gefafte gekennzeichnet sind. Nach den bislang vorliegenden, vorlaufigen archaologischen Untersu

chungen deutet diese Art der Beisetzung, wie auch einige der enthaltenen Ausstattungsmerkmale, auf 

eine moglicherweise ortsfremde Herkunft der Bestatteten (etwa aus dem Mitteldonaugebiet) hin.2 

Zum Vergleich wurden die mit Horb-Altheim nahezu zeitgleiche Serie von Hemmingen (450-530 

n. Chr.)3 mit 57 Individuen sowie die alteren, derselben Zeitspanne zugeordneten Bestattungen aus

1 Der vorliegende Beitrag basiert auf der Dissertation von Z. Obertova, The Early Medieval Alamannic population 

at Horb-Altheim, Germany (450-510 AD): A bioarchaeological approach to trace its History (Tubingen 2005).

2 B. Rabold, Ein neues alamannisches Graberfeld in Altheim, Stadt Horb, Kreis Freudenstadt. Arch. Ausgr. Baden- 

Wiirttemberg 1999, 149-152. - G. Wieland, Abschliefiende Untersuchungen im Bereich des fruhmerowinger

zeitlichen Friedhofes auf dem Talberg bei Horb-Altheim, Kreis Freudenstadt. Arch. Ausgr. Baden-Wiirttemberg 

2000, 137-140.

3 Der Bestattungsplatz von Hemmingen ahnelt dem von Horb-Altheim in der Quahtat und Quantitat der Grab- 

ausstattung sowie in der Prasenz der Nischengraber. Fur die vorliegende Untersuchung waren insgesamt 57
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dem Graberfeld von Pleidelsheim (450-530 n. Chr.)* * * 4 mit 61 Individuen hinzugezogen. Des weite- 

ren eine kleinere Serie (21 Individuen) aus Wylil,5 die ins ausgehende 4. bis in die erste Halfte des 

5. Jahrhunderts datiert.6

Sonstige Vergleichsdaten z.B. zur Palaodemographie, Metrik und Palaopathologie fur andere fruh- 

mittelalterliche (5.-8. Jh. n. Chr.) und romische Skelettserien aus Baden-Wiirttemberg und anderen 

west- und mitteleuropaischen Landern wurden der Literatur entnommen.

Methoden

Um eine einheitliche Beurteilung zu gewahrleisten, erschien es sinnvoll, das bereits bearbeitete und 

publizierte Skelettmaterial von Hemmingen7 und Pleidelsheim8 unter gleichen Konditionen erneut 

zu begutachten, damit die Vergleichsdaten dem breiten Spektrum von Merkmalen entsprechen, die 

bei den Skeletten aus Horb-Altheim erfasst und ausgewertet wurden. Die bisher noch unveroffent- 

lichten Knochenreste von Horb-Altheim und Wyhl wurden nach modernsten Knterien untersucht 

und dokumentiert.

Der Erhaltungszustand der Horb-Altheimer Skelette war aufgrund der lokalen Bodenbeschaffenheit 

relativ schlecht. In vielen Fallen fehlten die Knochen des Gesichtsschadels fast vollstandig, Zahne 

waren dagegen meist gut erhalten. Fine grofiere Zahl von Skeletten war im Block geborgen worden, 

womit zumindest die komplette Uberlieferung der vorhandenen Skelettreste gewahrleistet war und 

die Preparation und Untersuchung unter optimierten Bedingungen im Labor erfolgen konnte.

Um Ergebnisse mit moglichst grober Aussagekraft zu erzielen, kamen verschiedene methodische 

Verfahren zum Ansatz. So wurden z.B. bei der Altersbestimmung sowohl konventionelle morpho- 

logische Methoden9 als auch die Histologie in Form der so genannten TCA (Tooth-Cementum-An- 

nulation)-Methode10 angewandt. Im Rahmen der Geschlechtsbestimmung erwachsener Individuen 

wurden die diagnostischen Merkmale am Becken11 gegeniiber alien anderen am starksten gewichtet. 

Weitere Hmweise auf das Geschlecht liefern die Merkmale am Schadel, vor allem diejenigen der 

Stirn- und Nackenregion (Glabella, Arcus superciliaris, Margo supraorbitalis, Tubera frontalia, Pla

num nuchale, Protuberantia occipitalis externa), aber auch diejenigen an den Schadelseiten (Tubera

Fortsetzung Anm. 3

Individuen zuganglich, wovon 10 aus Nischengrabern stammen: H. F. Muller, Das alamannische Graberfeld von

Hemmingen (Kreis Ludwigsburg). Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 7 (Stuttgart 1976).

4 Das Graberfeld von Pleidelsheim wurde zwischen 430 und 450 n. Chr. angelegt und bis ins 7. Jh. genutzt. Es wird 

chronologisch in 10 Phasen untergliedert. Insgesamt wurden 209 Individuen geborgen. 61 davon konnten den 

friihen Phasen 1-4 (dem Belegungszeitraum von Horb-Altheim entsprechend) zugeordnet und im Rahmen dieser 

Studie ausgewertet werden. - U. Koch, Das alamannisch-frankische Graberfeld bei Pleidelsheim. Forsch. u. Ber. 

Vor- u. Friigesch. Baden-Wiirttemberg 60 (Stuttgart 2001).

5 Die archaologische Untersuchung der kleinen Grabergruppe von Wyhl zeigte, dass es sich hier um den Sitz einer 

alamannischen Adelsfamilie handelt, die im Rahmen eines foedus in Diensten Roms den Rheiniibergang an dieser 

Stelle kontrollierte: G. Fingerlin, Friihalamannische Grabfunde aus Wyhl am Kaiserstuhl, Kreis Emmendingen. 

Arch. Ausgr. Baden-Wiirttemberg 1982, 159-162. - Ders., Friihe Alamannen in Breisgau. Zur Geschichte und 

Archaologie des 3.-5. Jahrhunderts zwischen Basler Rheinknie und Kaiserstuhl. In: H. U. Nuber/K. Schmid/ 

H. Steuer/T. Zotz (Hrsg.), Archaologie und Geschichte des ersten Jahrtausends in Stidwestdeutschland. Archao

logie und Geschichte. Freiburger Forsch. 1. Jt. Siidwestdeutschland 1 (Sigmaringen 1990) 97-137.

6 Die Serien von Horb-Altheim und Wyhl werden im Osteologischen Archiv des Landesamts fur Denkmalpflege in 

Rottenburg a. N. aufbewahrt. Die Skelettserie aus Hemmingen ist in der Osteologischen Sammlung der Univer- 

sitat Tubingen untergebracht, wo kurzfristig auch die Serie aus Pleidelsheim zuganglich war (jetzt im Zentralen 

Fundarchiv des Archaologischen Landesmuseums Baden-Wiirttemberg in Rastatt). - Aus der mit weit uber 400 

Grablegen vom friihen 5. bis ins 7. Jh. belegten Nekropole von Herrenberg sind ebenfalls Nischengraber bekannt 

geworden. Vgl. Cl. Oeftiger/K.-D. Dollhopf, Fortsetzung der Ausgrabungen im alamannischen Graberfeld 

,Zwerchweg‘ bei Herrenberg, Kreis Boblingen. Arch. Ausgr. Baden-Wiirttemberg 2000, 140-145. Bislang liegen 

jedoch noch keine systematischen archaologischen und anthropologischen Untersuchungen vor.

7 Muller (Anm. 3).

8 Koch (Anm. 4).
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parietalia, Crista supramastoidea, Processus mastoideus) sowie am Unterkiefer (Kinnform, Unter- 

kieferwinkel).9 10 11 12 Allgemeine Merkmale wie Robustizitat/Grazilitat und Muskelmarkenrelief fanden 

ebenfalls Beachtung, aufgrund der starken Abhangigkeit von exogenen Faktoren allerdings mit we- 

sentlich geringerer Gewichtung. In einigen Fallen wurde erganzend auf populationsspezifische, an 

den langen Extremitatenknochen errechnete Diskriminanzfunktionen zuriickgegriffen.

Infolge des ungiinstigen Erhaltungszustands war es haufig nicht moglich, die notige Zahl konventi- 

oneller morphognostischer Merkmalen zu beobachten. Aus diesem Grund wurden zusatzlich Ab- 

giisse zur Bestimmung von Oberflachenstruktur und Verlaufs des ,Meatus acusticus internus' am 

Felsenbein hergestellt.13 Diese Abgussmethode erwies sich als ausgesprochen hilfreich, da die ,Pars 

petrosa ossis temporalis' bekanntlich zu den am meisten erhaltenen Skelettteilen gehort. Zudem er- 

moglicht sie eine Geschlechtsbestimmung nicht nur bei Erwachsenen, sondern ebenso bei Kindern

9 Das Sterbealter bei Kindern und Jugendlichen wurde anhand folgender Kriterien bestimmt: Entwicklungsstadien 

von Milch- und Dauerzahnen bzw. des Zahndurchbruchs nach D. H. Ubelaker, Human Skeletal Remains. Ex

cavation, Analysis, Interpretation (Washington, DC 1989); Stadien des Epiphysenverschlusses nach M. Stloukal/ 

M. Dobisi'kova/V. Kuzelka/P. Stranska/P. Veleminsky/L. Vyhnanek/K. Zvara, Antropologie (Praha 1999); 

Grofienentwicklung der Langknochen nach M. Stloukal/H. Hanakova, Die Lange der Langsknochen altsla- 

wischer Bevolkerungen unter besonderer Beriicksichtigung von Wachstumsfragen. Homo 29, 1978, 53-69. Bei 

Erwachsenen beruhen die Altersschatzungen auf dem endo- und ektokranialen Nahtverschluss nach F. W. Rosing, 

Methoden und Aussagembglichkeiten der anthropologischen Leichenbrandbearbeitung. Arch. Naturwissensch. 1, 

1977, 53-80; A. Czarnetzki (MS unpubl.); der Zahnkronenabrasion nach A. E. W. Miles, The dentition in the 

assessment of individual age in skeletal material. In: D. R. Brothwell, Dental Anthropology (London 1963) 

191-209; B. H. Smith, Patterns of molar wear in hunter-gatherers and agriculturalists. Am. Journal Phys. Anthr. 63, 

1984, 39-56 sowie dem Zustand der Symphysenfuge und der Facies auricularis des Beckens nach J. E. Buikstra/ 

D. H. Ubelaker (Hrsg.), Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Arkansas Arch. Survey Re

search Ser. 44 (Fayetteville 1994). Zusatzlich kann bei Jugendlichen/jiingeren Erwachsenen der Verschluss anderer 

Wachstumsfugen (z. B. Clavicula, Sphenobasilarfuge, Wirbelkorperdeckplatten) herangezogen werden.

10 Im Gegensatz zu den traditionellen makroskopischen Altersschatzungen, die prinzipiell nur das biologische Ster

bealter anzeigen, kann mit der Zahnzementannulationsmethode (,TCA‘) das chronologische Sterbealter mit einer 

Genauigkeit von ±3 Jahren ermittelt werden. Einen weiteren Vorteil der Methode bildet ihre Unabhangigkeit 

von einer Referenzpopulation: vgl. P. Kagerer/G. Grupe, On the validity of individual age-at-death diagnosis by 

incremental lines counts in human dental cementum. Technical considerations. Anthr. Anz. 59, 2001, 331-342. - 

U. Wittwer-Backofen/H. Buba, Age estimation by tooth cementum annulation: perspectives of a new vali

dation study. In: R. D. Hoppa/J. W. Vaupel (Hrsg.), Paleodemography: Age distributions from skeletal samples 

(Cambridge 2002) 107-128. Die Vorbereitung der Diinnschnitte und die Auswertung der Praparate erfolgte nach 

den methodischen Empfehlungen von P. Kagerer, Die Zahnzementzuwachsringe - Stumme Zeugen oder dechiff- 

rierbare Annalen in der Palaopathologie, Palaodemographie und Rechtsmedizin? Dissertation (Mtinchen 2000). - 

P. Kagerer/G. Grupe, Age-at-death diagnosis and determination of life-history parameters by incremental lines 

in human dental cementum as an identification aid. Forensic Science Int. 118, 2001, 75-82. Fur die Bestimmung 

der Zuwachsringe wurden einwurzelige Pramolaren des Ober- oder Unterkiefers verwendet. Die individuelle 

Altersbestimmung erfolgte durch Addition des stabilsten Wertes der Zahlungen mit dem Durchbruchsalter des 

jeweiligen Zahnes nach G. H. Schumacher/H. Schmidt/H. Boring/W. Richter, Anatomie undBiochemie der 

Zahne (Stuttgart 1990).

11 Zu nennen sind vor allem der Sulcus praeauricularis sowie der Verlauf der Incisura ischiadica major und des Arc 

compose: V. Novotny, Sex determination of the pelvic bone: A systems approach. Anthropologic (Brno) 24, 1986, 

197-206. - J. Bruzek, A method for visual determination of sex, using the human hip bone. Am. Journal Phys. 

Anthr. 117, 2002, 157-168. Wegen des schlechten Erhaltungszustandes konnten andere gangige Merkmale, die bei 

D. Ferembach/I. Schwidetzky/M. Stloukal, Empfehlungen fur die Alters- und Geschlechtsdiagnose am Skelett. 

Homo 30, 1979, 1-32, aufgelistet sind, wie z.B. die Grbfie des Angulus subpubicus, Form des Foramen obturatum, 

Crista iliaca und Sacrum, nur selten beriicksichtigt werden.

12 G. Acsadi/J. Nemeskeri, History of Human Life Span and Mortality (Budapest 1970). - Ferembach et al. 1979 

(Anm. 11).

13 J. Wahl, Em Beitrag zur metrischen Geschlechtsdiagnose verbrannter und unverbrannter menschlicher Knochen- 

reste - ausgearbeitet an der Pars petrosa ossis temporalis. Zeitschr. Rechtsmed. 86, 1981, 79-101. - M. Ahlbrecht, 

Geschlechtsdifferenzierung an der Pars petrosa ossis temporalis. Dissertation (Tubingen 1997). - S. K. Forschner, 

Die Geschlechtsbestimmung an der juvenilen Pars petrosa ossis temporalis im Kontext forensischer Identifikati- 

onsuntersuchungen. Dissertation (Tubingen 2001). - M. Graw, Morphometrische und morphognostische Ge- 

schlechtsdiagnostik an der menschlichen Schadelbasis. In: M. Oehmichen/G. Geserick (Hrsg.), Osteologische 

Identifikation und Altersschatzung (Lubeck 2001) 103-121.
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und Jugendlichen mit vergleichsweise holier Trefferquote. Das Geschlecht von Nichterwachsenen 

wurde daneben fiber Diskriminanzfunktionen fur Zahnmafie der Milch- und Dauerzahne14 (soweit 

vorhanden) eruiert.

Die Genauigkeit der Alters- und Geschlechtsdiagnose ist von entscheidender Bedeutung fur die palao- 

demographische Analyse, die ihrerseits Angaben fiber die Altersstruktur, Lebenserwartung und zur 

Grofie der Bevolkerung liefert. Fur alle in die Untersuchung miteinbezogenen (Teil-)Populationen 

wurden Sterbetafeln15 erstellt. Mafie und Indices wurden nach Martin/Saller aufgenommen bzw. 

berechnet.16 Da vielfach keine vollstandig erhaltenen Langknochen zur Verfiigung standen, wurden 

Bestimmungen der maximalen Lingen aus Teilstrecken vorgenommen.17 Auf der Basis von Messun- 

gen an verschiedenen Extremitatenknochen wurde die Korperhohe der Individuen bestimmt.18 

Das Vorkommen krankhafter Veranderungen liefert Angaben fiber die Krankheitsbelastung, evtl. 

Arbeitsteilung sowie fiber die Umweltbedingungen, die auf die Population einwirkten. Folgende 

pathologische Erscheinungen wurden dazu ausgewertet: 1. Cribra orbitalia, 2. unspezifische Infek- 

tionen (u. a. Periostose), 3. Traumata, 4. degenerative Gelenkerkrankungen, 5. Enthesopathien (sog. 

aktivitatsbezogene Veranderungen), 6. Zahnschmelzhypoplasien und 7. andere Zahnerkrankungen 

wie Karies, Zahnstein, Parodontose, periapikale Alterationen, und intravitaler Zahnverlust.19

Bei der archaologischen Auswertung des Fundgutes aus Horb-Altheim waren Fragen hinsichtlich 

der Herkunft der Population aufgekommen. Dieses Problem wurde mittels anthropologischer und 

anderer naturwissenschaftlicher Methoden angegangen. Die anthropologischen Methoden bein- 

halten dabei die Verwandtschaftsanalyse, d. h. die Auswertung epigenetischer/odontologischer und 

metnscher Merkmale im Hmblick auf die Ahnlichkeiten oder Unterschiede innerhalb der Sene von 

Horb-Altheim sowie zwischen dieser Population und Vergleichsserien aus Baden-Wfirttemberg und 

west- und mitteleuropaischen Landern.

Als naturwissenschaftliche Methode kam die injiingster Zeit immer haufiger verwendete Analyse der 

Strontiumisotopen (87Sr/86Sr) zum Einsatz.20 Dabei wird der Unterschied beziiglich der Relation der

14 T. K. Black, Sexual dimorphism in the tooth-crown diameters of the deciduous teeth. Am. Journal Phys. Anthr. 48, 

1978, 77-82.

15 Acsadi/Nemeskeri (Anm. 12).

16 R. Martin/K. Saller, Lehrbuch der Anthropologic in systematischer Darstellung mit besonderer Beriigsichtigung 

der anthropologischen Methoden 1 (Stuttgart 1957). Fur den Schadel setzt sich das Ensemble aus 25 Mafien und 

5 Indices zusammen. Am postkranialen Skelett wurden 42 Mafistrecken (jeweils an beiden Kbrperseiten) erhoben 

und 8 Indices berechnet.

17 G. Muller, Zur Bestimmung der Lange beschadigter Extremitatenknochen. Anthr. Anz. 12, 1935, 70-72. - D. G. 

Steele, Estimation of stature from fragments of long limb bones. In: T. D. Stewart (Hrsg.), Personal identification 

in mass disasters (Washington, DC 1970) 85-97. - K. Jacobs, Estimating femur and tibia length from fragmentary 

bones: an evaluation of Steele’s (1970) method using a prehistoric European sample. Am. Journal Phys. Anthr. 89, 

1992, 333-345.

18 Um den Vergleich mit bereits publizierten Senen zu ermbglichen, kamen bei der Schatzung der Korperhohe vier 

unterschiedliche Verfahren zur Anwendung: E. Breitinger, Zur Berechnung der Korperhohe aus den langen 

Gliedmafienknochen. Anthr. Anz. 14, 1937, 249-274. - H. Bach, Zur Berechnung der Korperhohe aus den langen 

Gliedmafienknochen weiblicher Skelette. Anthr. Anz. 29, 1965, 12-21. - G. Olivier/C. Aaron/G. Fully/G. Tis- 

sier, New estimations of stature and cranial capacity in modern man. Journal Hum. Evol. 7, 1978, 513-518. - M. 

Trotter/G. C. Gleser, Estimation of stature from long bones of American Whites and Negroes. Am. Journal 

Phys. Anthr. 10, 1952, 463-514. - M. Trotter/G. C. Gleser, A re-evaluation of estimation of stature based on 

measurements of stature taken during life and of long bones after death. Am. Journal Phys. Anthr. 16, 1958, 79-123. 

Die Berechnung nach verschiedenen Methoden erbrachte unterschiedliche Ergebnisse: Wahrend bei den Mannern 

der ermittelte Durchschnittswert nach Trotter/Gleser (1958) um ca. 2,5 cm hbher liegt als bei den anderen 

beiden Methoden, ist es bei den Frauen die Berechnung nach Bach (1965), die eine ahnliche Differenz aufweist.

19 Die einzelnen pathologischen Veranderungen und Krankheitsbilder wurden anhand der Beschreibungen von D. J. 

Ortner/W. G. J. Putschar, Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (Washington 

1981) und A. Aufderheide/C. Rodriguez-Martin, Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology (Cam

bridge 1998) sowie Stricken aus der Vergleichssammlung der Universitat Tubingen diagnostiziert.

20 Das Verhaltnis der Strontium-Isotopen 87Sr/86Sr wurde an der Ludwig-Maximihan-Universitat in Miinchen analy- 

siert. Dazu wurden die ersten Dauermolaren der insgesamt 27 erwachsenen Individuen aus Horb-Altheim (17 aus 

Nischengrabern und 10 aus einfachen Grabgruben) untersucht. Wir danken Frau Prof. Dr. G. Grupe und Dr. M. 

Schweissing fur die Durchfiihrung dieser Arbeiten.
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beiden Isotope 87Sr/86Sr zwischen dem Muttergestein am Fundort und den beprobten Ziihnen der 

Skelettindividuen ausgewertet. Das ortstypische Verhaltnis manifestiert sich liber die Nahrungskette 

in den Ziihnen und Knochen des Menschen. Da Zahnschmelz seine chemische Zusammensetzung 

fur den Rest des Lebens nicht mehr andert, Knochenmaterial dagegen mit einer Umbaurate von 

durchschnittlich 10-20 Jahren kontinuierlich umgebaut wird, kann aus gemessenen Unterschieden 

herausgelesen werden, ob eine Person moglicherweise an einem (geologisch) anderen Ort geboren 

wurde bzw. aufgewachsen ist und somit erst spater an den Ort seiner Bestattung zugewandert ist.21 

Um die Individuen aus den Nischengrabern besser charakterisieren zu konnen, werden sie den 

iibrigen Bestattungen in folgenden Analysen gegeniibergestellt. Nur so lasst sich, unter Abwagung 

aller Gesichtspunkte, klaren, ob hier vielleicht Fremdstammige oder Angehdrige einer bestimmten 

sozialen Schicht beigesetzt wurden.

Ergebnisse

Pa Ido dem ograp h ie

Aufgabe der Palaodemographie ist v. a. die Darstellung der Altersstruktur und Geschlechtsverteilung 

einer Population. Daneben gilt es, Einblicke in deren Lebenserwartung, Sterblichkeitsmuster, Zu- 

und Abwanderungen, evtl. Wachstumstendenzen u. a. zu gewinnen.

In Tabelle 1 werden die palaodemographischen Daten fur die Gesamtpopulation von Horb-Altheim 

sowie fur die Untergruppen aus den Nischengrabern und einfachen Grabgruben zusammengefasst. 

Von den 75 Individuen, die auf dem Graberfeld bestattet wurden, sind 32 (42,7%) mannlichen und 

42 (56,0%) weiblichen Geschlechts; bei einem Individuum konnte die Geschlechtszugehorigkeit 

nicht ermittelt werden. Die Verteilung beider Geschlechter fiber das Graberfeld lasst keine Schwer- 

punkte oder Haufungen in bestimmten Bereichen erkennen.

Von 62 Erwachsenen konnen 26 (41,9%) als mannlich und 36 (58,1%) als weiblich bestimmt wer

den. Daraus resultiert ein Maskulinitatsindex22 von 72, d. h. auf 100 Frauen kommen weniger als 

75 Manner: es existiert ein deutlicher Frauentiberschuss. Bezogen auf die 15-jahrigen und alteren 

Individuen liegt der MI bei 69 (vgl. Tab. 2). Der Anteil der 0-14-jahrigen mannlichen und weibli

chen Individuen ist in etwa ausgeglichen.23 Der Anteil der nichterwachsenen Individuen unter 15 

Jahren betragt 17,3%.

Auf dem Graberfeld von Horb-Altheim fanden sich insgesamt 20 Nischengraber; die Mehrheit der 

Bestatteten war in einfachen Grabgruben beigesetzt worden. In den Nischengrabern fanden sich 

Frauen doppelt so haufig wie Manner. Das Geschlechterverhaltnis innerhalb der einfachen Grabgru

ben ist dagegen mit 1:1,25 (Manner : Frauen) relativ ausgeglichen.

21 T. D. Price/G. Grupe/P. Schroter, Reconstruction of migration patterns in the Bell Beaker period by stable 

strontium isotope analysis. Appl. Geochem. 9, 1994, 413-417. - M. M. Schweissing/G. Grupe, Stable strontium 

isotopes in human teeth and bone: A key to migration events of the Late Roman period in Bavaria. Journal Arch. 

Science 30, 2003, 1373-1383. - C. Knipper, Die Strontiumisotopen-Analyse: Eine naturwissenschaftliche Metho

de zur Erfassung von Mobilitat in der Ur- und Friihgeschichte. Jahrb. RGZM 51, 2004, 589-685.

22 Maskulinitatsindex (Ml) bzw. Geschlechterverhaltnis (GV) = Anzahl der Manner x 100 / Anzahl der Frauen (siehe 

Acsadi/Nemeskeri [Anm. 12]). Fiir rezente Populationen wird der MI in Tausenden angegeben, die Angabe fur 

Horb-Altheim wurde demnach 722 lauten. Da allerdings in den Bevolkerungsgruppen aus dem Friihmittelalter 

keine so grofie Siedlungen/Menschenansammlungen angetroffen wurden, kann man annehmen, dass die Hunder- 

ter-Angaben besser die damalige Realitat widerspiegeln.

23 Individuen alter als 15 Jahre wurden als erwachsen bezeichnet, obwohl die biologische, und zur Zeit auch die 

soziologische Altersgrenze bei 18-21 Jahren liegt. In den mittelalterlichen Gesellschaften wurden die 15-jahrigen 

als (sozial) erwachsen angesehen. - S. Shahar, Childhood in the Middle Ages (London 1990). - K. G. Kokkotidis, 

Belegungsablauf und Bevolkerungsstruktur auf dem alamannischen Graberfeld von Fridmgen an der Donau, Kreis 

Tuttlingen. Fundber. Baden-Wiirttemberg 20, 1995, 737-801.
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■ Manner  Frauen

Abb. 1 Horb-Altheim: Relative Anzahl der Gestorbenen (dx) in den einzelnen Altersgruppen.

Horb-Altheim — — Weiss' MT

Abb. 2 Vergleich der Sterbewahrscheinlichkeit von Horb-Altheim 

mit der Modellpopulation (MT 20.0-70.0) nach Weiss (Anm. 25).

Die relative Anzahl der Gestorbenen in den einzelnen Altersgruppen (dx) wird in Abbtldung 1 dar- 

gestellt.24 Das Maximum der Subadulten ist bei den 0-4-jahrigen zu finden, in den folgenden bei- 

den Altersklassen liegen die Werte auf deutlich niedrigerem Niveau. Bei den juvenilen Individuen 

beginnt die Sterberate allmahlich wieder zu steigen, wobei der Anteil der gestorbenen Manner in 

dieser Kategorie hoher ist als der der Frauen. Ab dem 20. Lebensjahr zeigt sich ein noch deutlicherer 

Anstieg der Anzahl der Gestorbenen, mit einem deutlichen Uberwiegen der Frauen bis zum Alter 

von 40-49 Jahren. In dieser Altersklasse sinkt dann die Sterberate auf das Erwachsenenminimum, 

um in der nachsten Kategorie wieder leicht anzusteigen, besonders bei den Mannern, die in dieser 

Gruppe uberwiegen. Relativ viele Individuen, mehr Frauen als Manner, erreichten das senile Alter. 

Die Lebenserwartung (e ) driickt die Anzahl der Jahre aus, die ein Individuum beim Erreichen einer 

bestimmten Altersklasse durchschnittlich noch zu leben hat. Aus den Daten der vorliegenden Se

rie, also ohne Korrektur des Kleinkinderdefizits, ergibt sich eine mittlere Lebenserwartung bei der 

Geburt von 30,8 Jahren. Em zwanzigjahriger Mann aus Horb-Altheim hatte durchschnittlich noch 

22,5 Jahre zu leben, eine gleichaltrige Frau etwa 22,7 Jahre.

Die ermittelte Kurve der Sterbewahrscheinlichkeit fur die Bevolkerung aus Horb-Altheim wurde 

mit der Modellpopulation MT 20.0-70.025 verglichen (Abb. 2). In der ersten Altersklasse (0-1 Jahre) 

ist erne deutliche Abweichung festzustellen, wobei eine viel geringere Sterblichkeit fur Horb-Althei- 

mer Kleinkmder zu beobachten ist. Der iibrige Verlauf der Kurve erscheint fast deckungsgleich,

24 Nur zwei Erwachsene konnten nicht naher als ,adult oder alter' (uber 20 Jahre) eingestuft werden. Diese wurden 

in die Berechnung der Sterbetafeln nicht mit aufgenommen.

25 K. M. Weiss, Demographic models for anthropology. Mem. Soc. Am. Arch. 27, 1973.
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Demographische Parameter Gesamtpopulation Nischengraber Einfache 

Grabgruben

Anzahl der Individuen 75 20 55

Anted Nichterwachsener (0-14-jahrige) 17,3% 15,0% 18,2%

Anzahl der Manner (15 Jahre und alter) 26 6 20

Anzahl der Frauen (15 Jahre und alter) 36 11 25

Maskulinitatsindex (15 Jahre und alter) 72 55 80

Lebenserwartung bei der Geburt 30,8 Jahre 27,8 Jahre 31,9 Jahre

Lebenserwartung der 20-jahrigen Manner 22,5 Jahre 14,2 Jahre 25,6 Jahre

Lebenserwartung der 20-jahrigen Frauen 22,7 Jahre 20,0 Jahre 23,8 Jahre

Tabelle 1 Palaodemographische Parameter der gesamten Skelettserie und Teilgruppen von Horb-Altheim.

Graberfeld Zeitstellung3 MIb

Heidenheim- GroBkuchen FFMA 33‘

Hemmingen FFMA 46

Horb-Altheim FFMA 69

Neresheim (F)FMA 72

Donzdorf FFMA 84

Schankweiler RKZ 85

Eichstetten FMA 89

Stettfeld RKZ 89

Sontheim/Brenz FMA 91

Munzingen FMA 98

Mengen (Gem. Schallstadt) FMA 100

Schretzheim FMA 100

Weingarten FMA 105

Hailfingen (F)FMA 107

Dirlewang FMA 111

Holzgerlingen FMA 113

Kirchheim/Ries FMA 114

Bischoffingen FMA 117

Stetten/Donau FMA 121

Oberndorf-Beffendorf FMA 128

Kbsingen FMA 129

Kirchheim/Teck (F)FMA 131

Pleidelsheim FFMA 132

Nusplingen (F)FMA 144

Fridingen FMA 147

Schelklingen FMA 182

Wyhl FFMA 240

a RKZ: Rbmische Kaiserzeit; FFMA: fruhes Fruhmittelalter (4.-Anfang 6. Jh. n.Chr.);

(F)FMA: tibergreifende Datierung, meist 5.-8. Jh. n. Chr; FMA: Fruhmittelalter (6.-8. Jh. n. Chr.) 

b Relation der Anzahl von Mannern zu Frauen im Alter von uber 20 Jahren

c MI < 100 = Serien mit Frauentiberschuss durch Fettdruck hervorgehoben

Tabelle 2 Maskulinitatsindices (Ml) in verschiedenen Vergleichspopulationen.
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aufier den gegeniiber der Modellkurve hoheren Werten der Sterbewahrscheinlichkeit bei den 30- 

39-jahrigen. Diese Daten weisen darauf bin, dass die vorliegende Populationsstichprobe aus Horb- 

Altheim unter demographischen Aspekten nicht als reprasentativ angesehen werden kann. Es fehlt 

offensichtlich ein gewisser Anted von Subadulten, insbesondere Neugeborene und Kleinkinder, fur 

die entweder Sonderbestattungen anzunehmen sind, oder deren Grablegen nicht iiberdauert haben. 

Demzufolge kann das Kleinkinderdefizit nach der Sterbewahrscheinlichkeit der Modellbevolkerung 

rechnerisch korrigiert werden. Es betragt neun Individuen fur die erste Altersklasse. Ausgehend von 

82 Individuen der Gesamtpopulation ergibt die daraus errechnete modifizierte Sterbetafel fur die 

Gesamtbevolkerung eine Lebenserwartung bei der Geburt von 27,4 Jahren. Der zunachst ermittelte 

Wert sinkt durch die vorgenommene Korrektur um 3,4 Jahre, der Nichterwachsenenanteil steigt 

auf 26% an. Da auch diese Daten noch (weit) entfernt von demographischen Erwartungswerten 

(z.B. Subadultenanteil zwischen 40 und 60%) liegen, werden derartige mathematische Prozeduren 

ebenso wie auch die Stimmigkeit der Erwartungswerte in Fachkreisen heftig diskutiert.26

Die Individuen aus den Nischengrabern von Horb-Altheim hatten lm Vergleich eine niedrigere 

Lebenserwartung bei der Geburt (eQ = 27,8 Jahre) als diejenigen aus den einfachen Grabgruben (e0 

= 31,9 Jahre). Deutlich hohere Werte erreicht die Sterbewahrscheinlichkeit bei den 20-49-jahrigen 

Individuen aus den Nischengrabern. Besonders hoch war sie fur die 30-39-jahrigen Manner sowohl 

im Vergleich mit den Mannern und Frauen aus den einfachen Grabgruben als auch zu den Frauen 

mit derselben, aufwandigeren Grabgestaltung (Abb. 3).

Da archaologische Angaben etwa zur Siedlungsstruktur oder Hauszahl bislang fehlen, bietet sich als 

Anhaltspunkt fur die Schatzung der zum Graberfeld gehdrigen, gleichzeitig lebenden Bevolkerung 

lediglich der anhand der Sterbedaten ermittelte Wert an.27 Ohne Beriicksichtigung der Korrektur 

des Kleinkinderdefizits und ausgehend von einer Belegungsdauer des Friedhofs von 60 Jahren lasst 

sich fur Horb-Altheim eine Bevolkerungsgrofie von etwa 42 Individuen berechnen.

In Tabelle 2 sowie den Abbildungen 4 und 5 werden die ermittelten Angaben zum Geschlechter- 

verhaltnis und der Lebenserwartung den Daten aus anderen Skelettserien gegeniibergestellt. Das 

Hauptgewicht liegt dabei auf dem Vergleich mit Skelettserien aus dem siidwestdeutschen Raum und 

der Zeit zwischen 0 und 800 n. Chr. Der Maskulinitatsindex liegt fur die meisten in den vorliegen- 

den Vergleich einbezogenen Gruppen tiber 100, d. h. es lasst sich fast durchgehend ein mehr oder 

weniger deutlicher Mannertiberschuss feststellen. In Horb-Altheim fallt dagegen der hohe Anted 

an Frauen auf. Ein Fraueniiberschuss wurde jedoch ebenso in den beiden romischen Skelettserien 

aus Stettfeld und Schankweiler und auch in den mit Horb-Altheim zeitgleichen Stichproben aus 

Hemmingen, Donzdorf, Heidenheim-Grohkuchen und Neresheim festgestellt. Innerhalb der 15 

jiinger zu datierenden fruhmittelalterlichen Serien liegt allerdings nur dreimal eine Uberzahl an 

Frauen vor.

Die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt (e0) ist in den untersuchten Skelettserien als eher 

niedrig zu bezeichnen. In Horb-Altheim betragt sie 30,8 Jahre, in Hemmingen 33,2 Jahre, in Wyhl 

30,9 Jahre und in Pleidelsheim nur 28,0 Jahre (alles unkorrigierte Werte).

Bei der Population aus Horb-Altheim zeigte sie generell grofie Ubereinstimmungen mit den romi

schen und den meisten fruhmittelalterlichen Populationen. Die Werte liegen in der Regel bei etwa 

30 Jahren, mit der Ausnahme von drei Serien aus dem 7. Jahrhundert (Eichstetten, Stetten/Donau 

und Oberndorf-Beffendorf), bei denen erne um zehn Jahre hohere Lebenserwartung bei der Geburt 

gefunden wurde.

26 S. Kolbl, Das Kinderdefizit im friihen Mittelalter - Realitat oder Hypothese? Zur Deutung demographischer 

Strukturen in Graberfeldern. Dissertation (Tubingen 2004). - F. Langenscheidt, Methodenkritische Untersu- 

chungen zur Palaodemographie am Beispiel zweier frankischer Graberfelder. Mat. Bevolkerungswiss. Sonderh. 2 

(Wiesbaden 1985).

27 Acsadi/Nemeskeri (Anm. 12).
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- - - - Manner-Nischengraber — — Manner-einfache Grabgruben

- - - ‘Frauen-Nischengraber -™™™Frauen-emfache Grabgruben

Abb. 3 Horb-Altheim: Sterbewahrscheinlichkeit nach Geschlechtern und Bestattungsform.

Abb. 5 Lebenserwartung der 20-jahrigen Manner und Frauen im regionalen Vergleich.
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Die Lebenserwartung der 20-jahrigen Manner und Frauen in der romischen Zeit (auBer in Schank

weiler) sowie im fruhen Fruhmittelalter war fur beide Geschlechter fast identisch, im spateren Fruh

mittelalter (6.-8. Jh. n. Chr.) lebten die Frauen meistens kiirzer als die Manner. Die Werte liegen 

fur die romische Manner und Frauen und fiir beide Geschlechter zweier Serien aus dem 7. Jahrhun- 

dert (Stetten/Donau und Oberndorf-Beffendorf) uber 35 Jahren, die Werte fiir Horb-Altheim und 

weitere Serien aus dem fruhen Fruhmittelalter zwischen etwa 20 und 25 Jahren. Auch hier gilt zu 

beriicksichtigen, dass die wenigsten Skelettserien demographisch reprasentativ und (vermeintliche?) 

Fehlbestande nur unter groBtem Vorbehalt abzuschatzen sind.

Pathologic

Zu den allgemeinen Lebensumstanden einer Population gehbren u. a. die Haufigkeiten verschie- 

dener Erkrankungen, in denen sich wombglich infektibse, erb- oder ernahrungsbedingte Einfliisse 

manifestieren. Dabei kbnnen aus prahistorischem Kontext lediglich diejemgen Krankheiten dia- 

gnostiziert werden, die Spuren am Knochen oder den Zahnen hinterlassen. Die Erstellung einer 

Morbiditatsstatistik ist auch nur dann sinnvoll, wenn eine ausreichend groBe Stichprobe an Skelett- 

individuen vorhanden ist. Diese Bedingung wird von den vorliegenden Serien zwar nicht erreicht, 

doch lassen sich die Individuenzahlen fiir die friihe Merowingerzeit nicht willkiirlich erhbhen. Um 

Vergleiche mit alteren und jtingeren Graberfeldern zu ermbglichen, muss mit dem vorhandenen, 

bescheidenen Kontingent vorheb genommen werden. Nur so sind iiberhaupt auch nur tendenzielle 

Aussagen mbglich.

An den untersuchten Skelettresten wurden verschiedenartige pathologische Erscheinungen festge- 

stellt, von denen die haufigsten im Folgenden kurz vorgestellt werden. Der Schwerpunkt liegt da

bei - erwartungsgemaB - auf den erwachsenen Individuen. Das Vorkommen von Krankheiten bei 

Kindern und Jugendlichen wird nur kurz angesprochen.

Obwohl pathologische Veranderungen in den meisten Arbeiten iiber friihmittelalterliche Skelettseri

en aus Baden-Wiirttemberg behandelt werden, ist der Vergleich durch unterschiedliche Presentation 

der Daten vielfach erschwert. Deshalb konzentrieren sich die nachstehenden Gegeniiberstellungen 

meist auf die drei nach denselben Knterien ausgewerteten Serien aus Hemmingen, Pleidelsheim 

und Wyhl.

Cribra orbitalia

Cribra orbitalia (porbse Veranderungen im Bereich des Orbitadaches) werden im Allgemeinen als 

Anzeiger fiir Mangelerkrankungen (v. a. Eisenmangel, unzureichende Versorgung mit Vitamin C) 

angesehen, die durch Parasitenbefall und/oder ungiinstige Ernahrungsbedingungen hervorgerufen 

werden.28 In der Serie aus Horb-Altheim kamen derartige Porositaten nur in leichteren Auspra- 

gungsgraden vor. 19 Individuen (31,3%) wiesen entsprechende Veranderungen auf, wobei der An

ted der Frauen mit 34,3% den der Manner (26,9%) iibersteigt. In den Vergleichsserien wurden sie 

deutlich haufiger beobachtet, in Hemmingen bei 60,0%, in Pleidelsheim bei 52,3% und in Wyhl bei 

66,7% der Individuen. Die Haufigkeit der Cribra orbitalia bei den Individuen aus den Nischengra- 

bern war generell sehr niedrig (17,6%) und betragt damit weniger als die Halfte im Vergleich zu den 

Individuen aus den einfachen Grabgruben (36,4%).

28 O. P. Hengen, Cribra orbitalia: Pathogenesis and probable etiology. Homo 22, 1971, 57-75. - R. P. Mensforth/ 

C. O. Lovejoy/J. W. Lallo/G. J. Armelagos, The role of constitutional factors, diet, and infectious disease in the 

etiology of porotic hyperostosis and periosteal reactions in prehistoric infants and children. Med. Anthr. 2, 1978, 

1-59. - P. Stuart-Macadam, Porotic hyperostosis: A new perspective. Am. Journal Phys. Anthr. 87, 1992, 39-47.
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Periostose

Anzeichen unspezifischer Infektionserscheinungen, die durch Bakterien verursacht und haufig als 

Symptom von Wundinfektionen angeselien werden, weisen u. a. auf ein erlidhtes Unfallrisiko him29 

Am haufigsten konnten Periostosen im Bereich des Unterschenkels, an der Tibia und/oder Fibula 

festgestellt werden. Die tibiale Periostose wurde bei 26 (66,7%) Individuen aus Horb-Altheim be- 

obachtet, die Manner (71,4%) waren haufiger betroffen als die Frauen (61,1%). Im Vergleich zwi- 

schen Nischengrabern (88,9%) und den iibrigen Individuen (60,0%) zeigt sich eine deutlich hohere 

Inzidenzrate der Periostose bei ersteren. In der Gesamtpopulation von Hemmingen kam die tibiale 

Periostose nur bei 28,9% der Individuen vor, in Wyhl dagegen waren 80,0% betroffen. Eine ahnliche 

Haufigkeit wie Horb-Altheim weisen auch die Stichproben aus Pleidelsheim (64,6%) und Neres

heim (65%)30 auf.

Obwohl periostotische Knochenauflagerungen zu den diagnostischen Merkmalen fur verschiedene 

spezifische Infektionen (u. a. Syphilis) gehdren,31 scheinen diese in den vorliegenden Serien generell 

eher auf traumatische Irritationen zuriickzufiihren zu sein.

Traumata

Die vorgefundenen traumatischen Befunde konnen in zwei Kategorien eingeteilt werden: 1. Hieb- 

verletzungen am Schadel, die meistens auf interpersonelle Gewalt schliefien lassen, und 2. Frakturen 

im Bereich des Extremitatenskeletts, die im Einzelfall ebenso Anzeichen von Gewalt darstellen 

konnen, weitaus haufiger allerdings durch (Arbeits-)Unfalle verursacht sind.32 Die Manner aus Horb- 

Altheim erhtten viermal haufiger als die Frauen so genannte Colles-Frakturen, Briiche im Bereich 

der distalen Radiusmetaphyse, die meistens durch Stiirze auf die ausgestreckte Hand entstehen.

Diese sowie Ober- und Unterschenkelknochenbriiche wurden gehauft und z.T. ausschliefilich bei 

Mannern aus den einfachen Grabgruben beobachtet. Bei den Frauen wurden dagegen keine Frak

turen der unteren Extremitaten festgestellt. Schadeltraumata kamen wiederum haufiger bei den 

Individuen aus den Nischengrabern, insbesondere bei den Mannern vor. Zusatzlich erlitten zwei 

Manner aus den Nischengrabern Humerusschaftbriiche. Die Frakturen sind in den meisten Fal

len gut verheilt und wahrscheinlich medizinisch versorgt worden. Die Gesamthaufigkeit verheil- 

ter Frakturen war bei den Mannern aus Horb-Altheim (42,3%) und Hemmingen (42,9%) nahezu 

identisch, wo hingegen die Manner aus Pleidelsheim (27,6%) und Wyhl (25,0%) deutlich seltener 

Knochenbriiche batten. Bei den Frauen war die Frakturenhaufigkeit allgemein geringer als bei den 

Mannern, und relativ ahnlich in alien untersuchten Serien.

Im Populationsvergleich waren bei den Horb-Altheimern die Schadelfrakturen am seltensten, die 

Colles-Frakturen am haufigsten vertreten (Tab. 3). Als Vergleichswert fur die Romerzeit seien die 

unverbrannt bestatteten Manner aus Stettfeld genannt. Dort liegt die Frequenz verheilter Frakturen 

bei 22,2%; es handelt sich durchweg um altere Individuen. Es wurden u. a. erne Fibula- und eine 

Colles-Fraktur beobachtet.33 Auch in den Serien aus Neresheim (450-700 n. Chr.), Heidenheim- 

Grofikuchen (450-525 n. Chr.) und Munzingen (7. Jh. n. Chr.) wurden gehauft Unterarm- und Un-

29 Ortner/Putschar (Anm. 19).

30 R. Hahn, Die menschlichen Skelettreste aus den Graberfeldern von Neresheim und Kosingen, Ostalbkreis. In: 

M. Knaut, Die alamannischen Graberfelder von Neresheim und Kosingen. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. 

Baden-Wiirttemberg 48 (Stuttgart 1993) 357-428.

31 Ortner/Putschar (Anm. 19).

32 P. L. Walker, Cranial Injuries as an Index for Violence Among Southern California Indians. Am. Journal Phys. 

Anthr. 80, 1989, 313-323. - C. A. Roberts/K. M. Manchester, The Archaeology of Disease (Ithaca 1995). - 

M. A. Judd/C. A. Roberts, Fracture trauma in a medieval British farming village. Am. Journal Phys. Anthr. 109, 

1999, 229-243.

33 J. Wahl/M. Kokabi, Das romische Graberfeld von Stettfeld I. Osteologische Untersuchung der Knochenreste aus 

dem Graberfeld. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 29 (Stuttgart 1988).
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terschenkelbriiche vorgefunden. In Munzigen wurden zudem auch zwei Frakturen des Oberarmes 

und des Oberschenkels beobachtet. Fiir Neresheim wurden Hiebverletzungen an Schadeln mehre- 

rer erwachsener Manner berichtet.34 Solche Verletzungen waren auch in den Serien von Dirlewang, 

Stetten/Donau und Sontheim aus dem spateren Fruhmittelalter festzustellen.35

Degenerative Veranderungen

Als Osteoarthrose werden degenerative Veranderungen der synovialen Gelenke36 bezeichnet, die 

durch erhohte Aktivitat und wiederholte Belastung entstehen konnen, aber auch altersabhangig 

sind.37 Die degenerativen Veranderungen an der Wirbelsaule - Spondylose, Spondylarthrose und so 

genannte Schmorlsche Knbtchen (Einbriiche der Wirbelkorperdeckplatten) - treten ebenfalls mit 

zunehmendem Alter und korperlichem Stress vermehrt in Erscheinung.38

Am vorliegenden Skelettmatenal wurden generell nur leichtere Auspragungsgrade von Verschleift- 

erscheinungen an den Gelenken festgestellt. In der Bevblkerung von Horb-Altheim sind bei beiden 

Geschlechtern die Hiiftgelenke am haufigsten betroffen. Die Manner sind tendenziell haufiger von 

degenerativen Veranderungen an Ellenbogen, Hiiften und Fiifien betroffen, die Frauen demgegen- 

iiber starker im Bereich der Handgelenke und Hande (Abb. 6). Bei den Individuen aus den Nischen- 

grabern kamen im Vergleich zu denen aus einfachen Grabgruben haufiger Verschleifierscheinungen 

an Schulter, Ellenbogen und Hiiften vor (Abb. 7).

Die Verteilung degenerativer Veranderungen an den Skeletten aller untersuchten Serien zeigt grofie 

Ubereinstimmungen (Tab. 4). Die Gesamtfrequenzen liegen in der Serie aus Hemmingen am hochs- 

ten. Die Schulter-, Hand-, Knie- und Fufigelenke waren sogar signifikant haufiger betroffen als in 

der Population von Horb-Altheim. Im Vergleich zu der Stichprobe aus Pleidelsheim litten dagegen 

die Horb-Altheimer haufiger an arthrotischen Veranderungen an den Handgelenken und Handen. 

In den Serien aus Stettfeld (2.-3. Jh. n. Chr.), Neresheim (450-700 n. Chr.) und Heidenheim-Grofi- 

kuchen (450-525 n. Chr.) wurden haufig Schulterarthrosen beobachtet.39 Die Hiiftgelenke waren 

am haufigsten in den Populationen aus Neresheim und Munzingen (7. Jh. n. Chr.) arthrotisch ver- 

andert.40

34 Hahn (Anm. 30). - A. Czarnetzki, Vorlaufiger anthropologischer Bericht fiber die Skelettreste aus dem mero- 

wingerzeitlichen Graberfeld von Heidenheim-Grofikuchen ,Gassenacker1. In: A. Heege, Grabfunde der Mero- 

wingerzeit aus Heidenheim-Grofikuchen. Materialh. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wtirttemberg 9 (Stuttgart 1987) 

193-208. - E. Burger-Heinrich, Die menschlichen Skelettreste aus dem Graberfeld von Munzingen, Stadt Frei

burg. In: A. M. Groove, Das alamannische Graberfeld von Munzingen/Stadt Freiburg. Materialh. Arch. Baden- 

Wtirttemberg 54 (Stuttgart 2001) 347-418.

35 R. Christlein, Das alamannische Graberfeld von Dirlewang bei Mindelheim. Materialh. Bayer. Vorgesch. 25 

(Kallmiinz/Opf. 1971). - N. Creel, Die Skelettreste aus dem Reihengraberfriedhof Sontheim an der Brenz. In: C. 

Neuffer-Muller, Ein Reihengraberfriedhof in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim). Veroff. Staatl. Amt 

Denkmalpfl. All (Stuttgart 1966) 73-103. - P. Konieczka/M. Kunter, Die menschlichen Skelettreste aus dem 

alamannischen Graberfeld von Stetten an der Donau (Kreis Tuttlingen). In: M. Weiss, Ein Graberfeld der spaten 

Merowingerzeit bei Stetten an der Donau. Materialh. Arch. Baden-Wiirttemberg 40 (Stuttgart 1999) 238-327.

36 Als diagnostische Merkmale fiir degenerative Gelenkveranderungen wurden Randzackenbildung, porotische 

Gelenkoberflache, subchondrale Zysten und Eburnation bewertet: J. Rogers/T. Waldron/P. Dieppe/1. Watt, 

Arthropathies in palaeopathology: the basis of classification according to most probable cause. Journal Arch. Science 

14, 1987, 179-193.

37 Siehe z.B. R. D. Jurmain, Stress and the etiology of osteoarthritis. Am. Journal Phys. Anthr. 46, 1977, 353-366. - 

D. Resnick/G. Niwayama, Diagnosis of Bone and Joint Disorders (Philadelphia 1981). - P. S. Bridges, Prehistoric 

arthritis in the Americas. Ann. Rev. Anthr. 21, 1992, 67-91.

38 Siehe z.B. Resnick/Niwayama 1981 (Anm. 37). - C. F. Merbs, Patterns of Activity Induced Pathology in a Ca

nadian Inuit Population. Arch. Survey Canada 119 (Ottawa 1983). - P. S. Bridges, Vertebral arthritis and physical 

activities in the prehistoric southeastern United States. Am. Journal Phys. Anthr. 93, 1994, 83-93.

39 Wahl/Kokabi (Anm. 33). - Hahn (Anm. 30). - Czarnetzki (Anm. 34).

40 Hahn (Anm. 30). - Burger-Heinrich (Anm. 34).
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a Prozentsatze beziehen sich auf die Anzahl der Regionen (Individuen), nicht auf die Anzahl der untersuch- 

ten Wirbel

b vc = Halswirbel, vt = Brustwirbel, vl = Lendenwirbel

c Prozentsatz der betroffenen Wirbelsaulenregionen (Individuen); Anzahl der untersuchten Individuen in 

Klammern

Wirbelsaulen- 

regiona

Manner Frauen Individuen aus Gesamt

Nischengrabern einfachen 

Grabgruben

Spotidylose

vcb 23,5 (17)c 30,0 (10) 0(5) 31,8 (22) 25,9 (27)

vt
60,0 (5) o(i) o(i) 60,0 (5) 50,0 (6)

vl 80,0 (5) 50,0 (2) 50,0 (2) 80,0 (5) 71,4 (7)

Gesamt 52,6 (19) 33,3 (12) 16,7 (6) 52,0(25) 45,2 (31)

Spondylarthrose

VC 21,1 (19) 31,3 (16) 18,2 (11) 29,2 (24) 25,7 (35)

vt 6,7 (15) 20,0 (10) 16,7 (6) 10,5 (19) 12,0 (25)

vl 10,0 (10) 44,4 (9) 28,6 (7) 25,0 (12) 26,3 (19)

Gesamt 30,0 (20) 42,1 (19) 38,5 (13) 34,6 (26) 35,9 (39)

Schmorlsche Knotchen

VC 5,9 (17) 20,0 (10) 20,0 (5) 9,1 (22) 11,1 (27)

vt 40,0 (5) 100 (1) o(i) 60,0 (5) 50,0 (6)

vl 20,0 (5) 50,0 (2) 50,0 (2) 20,0 (5) 28,6 (7)

Gesamt 15,8 (19) 25,0 (12) 16,7 (6) 20,0 (25) 19,4 (31)

Tabelle 5 Horb-Altheim: Haufigkeit und Verteilung degenerativer Veranderungen der Wirbelsaule.

Audi die Veranderungen an der Wirbelsaule smd meist nur schwach ausgepragt. Die Haufigkeiten 

von Spondylose, Spondylarthrose und Schmorlschen Knotchen in den einzelnen Wirbelsaulenberei- 

chen41 der Individuen aus Horb-Altheim sind in Tabelle 5 zusammengefasst. Anzeichen von Spon

dylose wurden haufiger bei Mannern (52,6%) als bei Frauen (33,3%) beobachtet, der Schwerpunkt 

liegt fur beide Geschlechter eindeutig im Bereich der Lendenwirbel. Bei den Mannern waren audi 

die Brustwirbel starker betroffen. Insgesamt zeigen die Wirbelkorper der Individuen aus den einfa- 

chen Grabgruben mit 52,0% significant haufiger Abnutzungserscheinungen als diejenigen aus den 

Nischengrabern (16,7%).

Schmorlsche Knotchen treten eher bei Frauen in Erscheinung (25,0% vs. 15,8%), wobei in beiden 

Geschlechtern typischerweise die Brustwirbel am meisten betroffen sind. Zwischen den Individuen 

aus den Nischengrabern und den einfachen Grabgruben lassen sich diesbeziiglich Unterschiede in 

der Verteilung auf die einzelnen Wirbelsaulenabschnitte feststellen. Bei den Individuen aus den 

Nischengrabern sind entsprechende Symptome haufiger an Lendenwirbeln, bei denen aus einfachen 

Grabgruben eher an Brustwirbeln zu erkennen.

Die Zwischenwirbelgelenke zeigen in Horb-Altheim bei 30,0% der Manner und 42,1% der Frauen 

die fur Spondylarthrose typischen Erscheinungen. Bezogen auf die einzelnen Bereiche der Wirbel

saule wird deutlich, dass bei den Frauen bevorzugt die Hals- und Lendenwirbel, bei den Mannern

41 Da Wirbel nur selten und dazu meist fragmentarisch erhalten sind, wurde die Haufigkeit der krankhaften Ande- 

rungen auf die einzelnen Wirbelsaulenabschnitte umgerechnet, nicht auf die jeweilige Wirbelanzahl.
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Schulter Ellbogen Handgelenk Hand Hiifte Knie FuBgelenk

■ Manner  Frauen

Abb. 6 Haufigkeit und Verteilung degenerativer Gelenkveranderungen 

bei den Mannern und Frauen in Horb-Altheim.

I M Individuen aus Nischengrabern B Individuen aus einfachen Grabgruben |

Abb. 7 Haufigkeit und Verteilung degenerativer Gelenkveranderungen bei den Individuen 

aus den Nischengrabern und einfachen Grabgruben von Horb-Altheim.

dagegen hauptsachlich die Halswirbel betroffen sind. Vergleicht man die prozentualen Haufigkeiten 

der Spondylarthrose bei den Individuen aus den Nischengrabern und den einfachen Grabgruben, 

so ergibt sich die hochste Inzidenzrate fur diejenigen aus den Nischengrabern im Lendenwirbel- 

bereich, darauf folgt der Hals- und der Brustwirbelbereich, bei den Individuen aus den einfachen 

Grabgruben war am haufigsten der Halswirbelbereich, dann die Lendenwirbel und am wenigsten 

die Brustwirbel in Mitleidenschaft gezogen.

Zwischen den untersuchten Skelettserien zeigt das Vorkommen von Spondylose und Schmorlschen 

Knbtchen keine wesentlichen Unterschiede. Lediglich die Spondylarthrose der Thorakalwirbel wur- 

de haufiger bei den Individuen aus Hemmingen und Wyhl als bei denen aus Horb-Altheim beob- 

achtet. Eine ahnliche Verteilung der spondylotischen Anderungen auf die emzelnen Wirbelbereiche 

wurde fur die Serien aus Munzingen und Stetten/Donau (beide 7. Jh. n. Chr.) benchtet, d. h. die 

Lumbarwirbel wurden im Allgemeinen am haufigsten betroffen, wobei bei den Mannern an zweiter 

Stelle die Brust- und bei Frauen die Halswirbel folgten.42

42 Burger-Heinrich (Anm. 34). - Konieczka/Kunter (Anm. 35).
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Entsprechende Untersuchungen haben fur die Leichenbrande aus dem romischen Stettfeld ahnliche 

Ergebnisse erbracht.43 Die Spondylose tritt bei beiden Geschlechtern an der Hals- und Brustwir- 

belsaule etwa in gleicher Haufigkeit auf. Hinsichtlich der Lumbalwirbel sind jedoch die Manner 

markant haufiger betroffen, was auf eine starkere korperliche Beanspruchung hindeutet. Anzeichen 

von Spondylarthrose kommen in vergleichbarer Frequenz bei Mannern und Frauen an Hals- und 

Lendenwirbeln vor. Die mannlichen Thorakalwirbel sind dagegen fast doppelt so oft verandert 

wie die weiblichen. Hier zeichnen sich offenbar, ahnlich den friihmittelalterlichen Befunden, ge- 

schlechtsdifferente Belastungs- bzw. Tatigkeitsmuster ab.

Enthesopathien

Veranderungen im Bereich der Muskelansatzstellen (sog. Enthesopathien) zeichnen sich in Form 

von Osteophyten (Exostosen), Lasionen und in manchen Fallen als Myositis ossificans ab.44 Derartige 

Alterationen entstehen durch lang andauernde und iibermabige Belastung der jeweiligen Muskeln.45 

Hinsichtlich ihrer Auspragung konnen allerdmgs auch andere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Kor- 

pergewicht, Gesundheitsstatus und Ernahrung erne Rolle spielen.46 Die Muskelansatzstellen wurden 

an oberen und unteren Extremitaten, einschliefilich der Clavicula, bewertet. Zur Beurteilung der 

Oberflachenstrukturen kam eine dreistufige Skala zum Einsatz. Dabei werden die fur die jeweiligen 

Muskelinsertionsstellen ermittelten Werte der oberen und unteren Extremitaten separat addiert und 

ein Mittelwert (sog. mean muscle score ,MMS‘), daraus gebildet. Je grower MMS, desto starker war 

die Beanspruchung der jeweiligen Extremitat des Individuums.

Alles in allem wurden zwischen den Mannern und Frauen aus Horb-Altheim keine signifikanten 

Unterschiede beziiglich ihrer MMS-Werte festgestellt (Tab. 6). Bei den 15-19-jahrigen Frauen zei- 

gen sich allerdmgs deutlich hohere MMS fur die obere Extremitat (1,8 vs. 1,2) und zusatzlich eine 

Seitenpraferenz fur den rechten Arm (1,7 vs. 1,4). Im Vergleich der Individuen aus den Nischengra- 

bern und derjenigen, die in einfachen Grabgruben bestattet waren, wurden wiederum nur geringe 

Abweichungen ermittelt. Die Werte waren bei den Mannern und Frauen aus den einfachen Grab

gruben stets etwas hoher, mit Ausnahme der oberen Extremitat der Manner (Tab. 6).

Bei der Untersuchung der Skelettreste fiel u.a. auf, dass in einigen Fallen die Ansatzstelle des Muscu- 

lus vastus medialis47 an der medio-anterioren Flache des proximalen Oberschenkels erne ausgepragte 

Eintiefung bildet. Eine solche Eintiefung ist bei beiden Geschlechtern zu beobachten, allerdings bei 

Mannern haufiger links (20,8% vs. 10,3%) und bei Frauen haufiger auf der rechten Seite (19,4% vs. 

10,3%).

Zahnerkrankungen

An den Zahnen und Kiefern wurden folgende Befunde ausgewertet: Karies, Parodontopathien, 

Zahnschmelzhypoplasien, Konkrementablagerungen (Zahnstein) und periapikale Prozesse. Zahn-

43 Wahl/Kokabi (Anm. 33).

44 D. E. Hawkey/C. F. Merbs, Activity-induced musculoskeletal stress markers (MSM) and subsistence strategy 

changes among ancient Hudson Bay Eskimos. Intern. Journal Osteoarch. 5, 1995, 324-338.

45 Belastungsinduzierte Erkrankungen konnen infolge verschiedener Aktivitatsmuster entstehen, u.a. durch schwere 

Arbeit, Extrembewegungen, einseitige, statische Zwangshaltung, kurzzyklische, stereotype Belastung und schnelle, 

ruckartige Bewegungen: A. von Elling, Arbeit und korperlicher Verschleih der Bewegungsorgane. Projekttrager 

.Humanisierung des Arbeitslebens'. Forschung Fb 575 (Bonn 1989).

46 Merbs (Anm. 38). - K. A. R. Kennedy, Skeletal markers of occupational stress. In: M. Y. Rcan/K. A. R. Kennedy 

(Hrsg.), Reconstruction of life from the skeleton (New York 1989) 129-160. - C. J. Knusel/C. A. Roberts/A. 

Boylston, When Adam delved ... an activity-related lesion in three human skeletal populations. Am. Journal Phys. 

Anthr. 100, 1996, 427-434.

47 Der Musculus vastus medialis wirkt bei der Streckung des Beines mit: H. Feneis/W. Dauber, Pocket Atlas of 

Human Anatomy (Stuttgart 2000).
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na

Manner Frauen

MMS SDb n MMS SD

Obere Extremitdt

Gesamt 22 1,5 0,4 22 1,6 0,5

Nischengraber 6 1,5 0,5 6 1,5 0,4

einfache Grabgruben 16 1,5 0,4 16 1,6 0,6

Untere Extremitdt

Gesamt 25 1,5 0,3 27 1,5 0,4

Nischengraber 6 1,3 0,2 8 1,2 0,3

einfache Grabgruben 19 1,5 0,3 19 1,5 0,4

a n = Anzahl der beurteilbaren Individuen 

b SD = Standardabweichung

Tabelle 6 Horb-Altheim: Mean Muscle Score (MMS) der oberen und unteren Extremitaten.

schmelzhypoplasien konnen makroskopisch in der Form von punktformigen Vertiefungen oder 

Querriefen im Zahnschmelz beobachtet werden. Sie entstehen durch voriibergehende Stdrungen 

der Ameloblastenfunktion wahrend der Schmelzmatrixsekretion.48 Als mdgliche Ursachen dieser 

Entwicklungsstdrung werden verschiedene Faktoren (u. a. Mangelernahrung, Stoffwechselerkran- 

kungen oder Infektionskrankheiten) diskutiert.49 Da sie wahrend der Zahnbildung, also in der Kind- 

heit, entstehen, ermoglicht ihre Auswertung nicht nur Einblicke in den Gesundheitsstatus wahrend 

der Wachstumsphase, sondern auch hinsichtlich des Alters, in dem die entsprechenden Beeintrach- 

tigungen auftraten.50

An den Skelettresten aus Horb-Altheim kann bei 35 (47,9%) der Individuen Schmelzhypoplasie fest- 

gestellt werden; Manner sind mit 65,4% haufiger betroffen als Frauen (47,1%). Bei den Bestatteten 

aus den Nischengrabern (64,7%) liegt die Frequenz hoher als bei den iibrigen Individuen (51,2%). 

Innerhalb der Vergleichsgruppen ist die Gesamthaufigkeit von Schmelzhypoplasien bei der Popu

lation aus Pleidelsheim am hochsten (54,2%) und bei der Serie aus Wyhl am niedrigsten (30,8%). 

In Hemmingen weisen 41,5% der Skelette mit Zahnresten Spuren hypoplastischer Episoden auf. In 

der Bevolkerung von Horb-Altheim wurden die typischen Linien am haufigsten im Alter von 2,5-3 

Jahren und 4-4,5 Jahren gebildet. Die Gesamtverteilung zeichnet sich bei alien untersuchten Popu- 

lationen durch zwei Maxima ab (Abb. 8).

48 A. H. Goodman/R. J. Song, Sources of variation in estimated ages at formation of linear enamel hypoplasias. In: 

R. D. Hoppa/C. H. Fitzgerald (Hrsg.), Human Growth in the Past: Studies From Bones and Teeth (Cambridge 

1999) 210-240.

49 A. H. Goodman/J. C. Rose, Assessment of systemic physiological perturbations from dental enamel hypoplasias 

and associated histological structures. Yearbook Phys. Anthr. 33, 1990, 59-110. - A. H. Goodman/C. Martinez/ 

A. Chavez, Nutritional supplementation and the development of linear enamel hypoplasias in children from Te- 

zonteopan, Mexico. Am. Journal Clin. Nutr. 53, 1991, 773-781.

50 Das Entstehungsalter der hypoplastischen Episoden wurde anhand der Entfernung des Schmelzdefektes von der 

Schmelz-Zement-Grenze bestimmt. Schmelzhypoplasien an mehreren Zahnen eines Individuums wurden zu- 

sammengefasst, wenn sie wahrend derselben Halbjahres-Periode entstanden sind. - M. Massler/I. Schour/ 

H. G. Poncher, Developmental pattern of the child as reflected in the calcification pattern of the teeth. Am. Jour

nal Diseases Child. 62, 1941, 33-67. - T. Swardstedt, Odontological Aspects of a Medieval Population from the 

Province of Jamtland/Mid-Sweden (Stockholm 1966). - Goodman/Song (Anm. 48).



576 Zuzana Obertova und Joachim Wahl

Befund Manner Frauen Individuen aus Gesamt

Nischen- einfachen

grabern Grabgruben

n/Na % n/N °/o n/N % n/N % n/N %

Karies 20/26 76,9 28/34 82,4 15/17 88,2 33/43 76,7 48/60 80,0

intravitaler Zahnverlust 12/26 46,2 13/34 38,2 6/17 35,3 19/43 44,2 25/60 41,7

periapikale Anderungen 15/26 57,7 22/34 64,7 12/17 70,6 25/43 58,1 37/60 61,7

Parodontose 9/22 40,9 12/20 60,0 7/14 50,0 14/28 50,0 21/42 50,0

Zahnstein 23/26 88,5 32/34 94,1 17/17 100 38/43 88,4 55/60 91,7

a n = Anzahl der betroffenen Individuen; N — Anzahl der untersuchten Individuen

Tabelle 7 Horb-Altheim: Haufigkeiten von Zahn- und Kiefererkrankungen.

Anhand der Inzidenzrate von karidsen Defekten, Zahnsteinanhaftungen, periapikalen Prozessen51 

und entzundlichen Reaktionen am Kieferknochen kdnnen Informationen liber die Ernahrung und 

die Mundhygiene gewonnen werden.52 Karies wird durch das gestorte chemische Gleichgewicht in 

der Mundhohle hervorgerufen, das durch bakterielle Infektionen (v. a. Streptococcus), die Zusam- 

mensetzung der Nahrung (v. a. Anted an Kohlenhydraten) und z.T. durch genetische Disposition 

beeinflusst wird.53 Das Vorkommen von Zahnstein wird begiinstigt durch eine alkalische Umgebung 

infolge proteinreicher Nahrung.54 Parodontose bildet zusammen mit den periapikalen Veranderun- 

gen (u. a. verursacht durch starke Abrasion und nachfolgende Infektion) die Hauptursache fur intra- 

vitalen Zahnverlust.55

Die Verteilung der Zahn- und Kiefererkrankungen bei den Individuen aus Horb-Altheim ist in der 

Tabelle 7 dargestellt.56 Bei 48 der 60 untersuchten Individuen (80,0%) kdnnen eine oder mehrere 

karidse Lasionen angesprochen werden. Von insgesamt 1152 untersuchten Dauerzahnen weisen 158 

Karies auf. Die Karieshaufigkeit fur das gesamte Untersuchungsmaterial betragt demnach 13,7%. 

Die Frauen weisen sowohl bei der Einzelzahnstatistik als auch bezogen auf die Zahl der Gebisse 

(82,4%) haufiger Karies auf als die Manner (76,9%). Die Individuen aus den Nischengrabern (88,2%) 

litten haufiger an Karies als die aus den einfachen Grabgruben (76,7%).

51 Unter dem Begriff ,periapikale/r Prozess/Veranderung1 werden alle mit einer Vereiterung im Bereich der Zahn- 

wurzelspitze einhergehenden, im fortgeschrittenen Stadium meist den Kieferknochen durchbrechenden Befunde 

zusammengefasst.

52 Befunde an den Zahnen selbst waren haufiger zu registrieren als Befunde an den Kieferknochen. Die Oberkiefer, 

seltener die Unterkiefer, waren in vielen Fallen beschadigt oder so schlecht erhalten, dass nur noch isolierte Zahne 

befundet werden konnten.

53 S. W. Hillson, Diet and dental disease. World Arch. 11, 1979, 147-162. - P. Caselitz, Caries-Ancient plague 

of humankind. In: K. W. Alt/F. W. Rosing/M. Teschler-Nicola (Hrsg.), Dental Anthropology (Wien 1998) 

203-226.

54 Hillson (Anm. 53). - Injiingsten Untersuchungen an fruhmittelalterlichen Skelettresten aus Bayern wurde eine 

Korrelation zwischen anthropologischen und archaologischen Kriterien zum sozialen Status mit dem Konsum tie- 

rischen Eiweiftes gefunden: A. Czermak/A. Ledderose/N. Strott/Th. Meier/G. Grupe, Social Structures and 

Social Relations - An Archaeological and Anthropological Examination of three Early Medieval Separate Burial 

Sites in Bavaria. Anthrop. Anz. 64, 2006, 297-310.

55 K. W. Alt/J. C. Turp/R. Wachter, Periapical lesion s- Clinical and anthropological aspects. In: Alt et al. (Anm. 

53) 247-276. - T. F. Strohm/K. W. Alt, Periodontal disease - Etiology, classification and diagnosis. In: Ebd. 

227-246.

56 Die aufgefiihrten Prozentsatze beziehen sich auf die Anzahl aller Individuen mit mindestens einem erkrankten 

oder intravital verloren gegangenen Zahn aus der Gesamtheit aller untersuchten Individuen. Nur die Kariesfre- 

quenz (Karieshaufigkeit) wird auf der Grundlage von Einzelzahnen errechnet. Zu Lebzeiten ausgefallene Zahne 

werden in der vorliegenden Studie weder zu den karidsen noch zu den parodontal erkrankten Zahnen gezahlt.
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Entstehungsalter der Schmelzhypoplasie (Jahre)

Horb-Altheim - - - - Hemmingen — — Pleidelsheim

Abb. 8 Verteilung des Entstehungsalters von Schmelzhypoplasien im Vergleich.

Liicken als Folge intravital verloren gegangener Zahne sind insgesamt bei 41,7% der Horb-Altheimer 

zu beobachten.57 Die Manner waren mit 46,2% haufiger betroffen, als die Frauen (38,2%), die Indi- 

viduen aus den einfachen Grabgruben (44,2%) haufiger als die aus den Nischengrabern (35,3%).

Periapikale Veranderungen konnen insgesamt bei 61,7% der Skelette aus Horb-Altheim diagnosti- 

ziert werden, davon kommen 57,7% an mannlichen und 64,7% an weiblichen Kieferresten vor. Die 

Bestatteten aus den einfachen Grabgruben (58,1%) weisen im Vergleich zu den Individuen aus den 

Nischengrabern (70,6%) eine etwas geringere Haufigkeit auf. Symptome von Parodontalerkrankun- 

gen sind bei der Halfte aller Individuen aus Horb-Altheim zu erkennen (Frauen 60,0%, Manner 

40,9%). Zwischen den Individuen aus den Nischengrabern und den einfachen Grabgruben lasst sich 

kein Unterschied finden. In beiden Gruppen liegt die Quote bei 50%.

57 Da in Horb-Altheim relativ viele altere Erwachsene vorliegen, scheint es eher unwahrscheinlich, dass diese auch 

in hbherem Alter noch alle Zahne hatten. Es wurde festgestellt, dass bei den senilen Individuen (uber 60 Jah

re; 11 Individuen) durchschnittlich 8 Zahne pro Individuum vorhanden waren bzw. geborgen wurden, bei den 

30-45-jahrigen Individuen (n = 13) 22 Zahne pro Individuum. Dieses Verhaltnis zeigt, dass die geringe Frequenz 

an Zahnverlusten durch die relativ geringe Anzahl der fur die Untersuchung zur Verfiigung stehenden Alveolen 

beeinflusst wird, und sicherlich nicht der tatsachlichen Haufigkeit entspricht.
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Das Vorkommen von Zahnbetterkrankungen steht in engem Zusammenhang mit der Zahnstein- 

bildung. Im vorliegenden Material wiesen mehr als 90% aller Gebisse Zahnsteinablagerungen auf. 

Es lasst sich ein leichter Trend zu verstarkter Belagsbildung bei Frauen (94,1%) gegeniiber den 

Mannern (88,5%), und bei Individuen aus den Nischengrabern (100%) gegeniiber denen aus den 

einfachen Grabgruben (88,4%) ansprechen.

Die Individuen aus Horb-Altheim weisen eine hohere Kariesrate sowie eine hohere Frequenz an pe- 

riapikalen Veranderungen auf als diejenigen aus Hemmingen. Dies gilt ebenso im Vergleich mit den 

Skeletten aus Pleidelsheim. Andererseits verloren die Horb-Altheimer seltener Zahne zu Lebzeiten 

als die Hemminger und Pleidelsheimer. Zahnsteinauflagerungen wurden bei alien Vergleichsserien 

viel seltener beobachtet als in der Bevolkerung von Horb-Altheim.58

Die Karieshaufigkeiten liegen fur die Vergleichsserien mit 9,2% (Hemmingen), 9,3% (Wyhl) und 

11,9% (Pleidelsheim) relativ nahe beieinander. Fur verschiedene andere friihmittelalterliche Po- 

pulationen werden Karieshaufigkeiten zwischen 5,2% (Dillingen) und 22,5% (Kirchheim/Teck) 

aufgefiihrt (Abb. 9). Fur Horb-Altheim liegt sie mit 13,7% zwar innerhalb dieser Variationsbreite, 

allerdings zusammen mit Donzdorf, Heidenheim-Grofikuchen und Kirchheim/Teck in der Gruppe 

mit dem hochsten Kanesvorkommen insgesamt.

Fur die romische Kaiserzeit in den Nordwestprovinzen lasst sich der Kariesbefall nur schwer ermit- 

teln, da Zahnkronen die Einascherung des Leichnams nicht iiberdauern und Zahnreste in Leichen- 

branden iiberhaupt nur unvollstandig iiberliefert sind. Auch stellen die auf den gemischt belegten 

Friedhofen unverbrannt Bestatteten in der Regel keinen reprasentativen Querschnitt der Bevolke- 

rung dar. Unter Vorbehalt der eingeschrankten Aussagemoglichkeiten kremierter Skelettreste lassen 

sich z.B. fur Stettfeld folgende Werte fur sonstige pathologische Veranderungen des Kauapparats 

festhalten: Parodontopathien bei 63,5% aller Erwachsenen (Manner 66,7%, Frauen 64,9%), Zahn- 

stein bei 47,1% (58,3%, 45,8%), und intravitaler Zahnverlust bei 40,9% (45,2%, 40,4%).59

■ Horb-Altheim  Hemmingen  Pleidelsheim

Abb. 10 Haufigkeiten pathologischer Veranderungen bei den Nichterwachsenen von Horb-Altheim.

Die Haufigkeiten einzelner Krankheitsanzeichen an den Skelettresten von Nichterwachsenen aus 

den untersuchten Senen sind in der Abbildung 10 zusammengefasst. Die subadulten Individuen aus 

Horb-Altheim weisen allgemein seltener Spuren von Zahn- oder Skeletterkrankungen als diejeni

gen aus Hemmingen und Pleidelsheim auf. Die Hemminger Kinder und Jugendlichen haben eine 

auffallend hohe Kariesfrequenz. In Pleidelsheim geben sich im Vergleich zu Horb-Altheim und 

Hemmingen wiederum haufiger Cribra orbitalia und Schmelzhypoplasien zu erkennen.

58 Da Zahnstein relativ briichig ist und bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu Absplitterung neigt, 

muss angenommen werden, dass sowohl im Zuge der Reinigungsarbeiten als auch durch die langere Aufbewah- 

rung des Materials aus Hemmingen und Pleidelsheim ein Teil dieser Belage verloren gegangen ist.

59 Wahl/Kokabi (Anm. 33).
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Metrik

Die metrische Analyse client der populationsspezifischen Erfassung und Dokumentation von Form- 

und GroBenverhaltnissen bzw. Korperproportionen. Fur die Manner aus Horb-Altheim ergibt sich 

eine durchschnittliche Korperhohe von 174,0 cm mit einer Variationsbreite von 1,67 bis 1,80 m. Die 

Frauen waren im Mittel 163,3 cm grofi, die kleinste 1,56 m, die grofite 1,69 m. Die Manner aus 

den Nischengrabern erreichten im Durchschnitt 176,3 cm, die Frauen 166,0 cm. Ihre Geschlechts- 

genossen/innen aus den einfachen Grabgruben waren dagegen deutlich kleiner (Manner 173,2 cm, 

Frauen 162,5 cm).

Im interseriellen Vergleich zeigen sich die Manner aus Horb-Altheim signifikant groher als diejeni- 

gen aus Pleidelsheim aber kleiner als die Manner aus Hemmingen und Wyhl.60 Die Mittelwerte der 

Frauen zeigen jedoch nur geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Graberfeldern auf (Tab. 8). 

Fiir das romische Graberfeld von Stettfeld wurde z.B. fur die brandbestatteten Manner eine durch

schnittliche Korperhohe von 171,1 cm und fiir die Frauen erne solche von 159,6 cm errechnet.61 Die 

entsprechenden Werte fiir die unverbrannt Bestatteten liegen bei 169,8 cm (Variationsbreite von 

1,62 bis 1,76 m) bzw. 159,7 cm (1,56 bis 1,64 m).

Fiir die metrische Charakterisierung des Schadels wurden drei StandardmaEe (Ml, M8, M20)62 so- 

wie drei Indices63 ausgewahlt (Tab. 9). Aufgrund des Erhaltungszustands konnten einige Individuen 

aus Horb-Altheim nicht oder nur zum Teil gemessen werden. Bei Mannern und Frauen iiberwiegen 

lange Schadel. Die Manner batten eher schmale, Frauen eher mittelbreite Schadel. Bei den Indivi

duen aus den Nischengrabern lasst sich eine deutlichere Tendenz zu schmalen Schadeln erkennen 

als bei denen aus den einfachen Grabgruben. Die Gesamtpopulation ist durch meistens niedrige 

Hirnschadel charakterisiert, wobei solche Schadel am haufigsten bei Frauen aus Nischengrabern 

vorkommen.

Innerhalb der Serie von Horb-Altheim dominieren die ovoiden und elipsoiden Schadelformen. Die 

Frauen bzw. die Individuen aus den Nischengrabern weisen eher ovoide Schadel als Manner bzw. 

als die Individuen aus den einfachen Grabgruben auf. Der Langen-Breiten-Index belegt, dass in der 

Population aus Horb-Altheim gleichermahen Meso- und Dolichokranie vertreten ist; kein einziger 

Hirnschadel weist einen brachykranen Index auf. Die weibhchen Individuen liegen eher im meso- 

kranen, die mannlichen zur Halfte im meso- und dolichokranen Bereich.

Beim Langen-Ohr-Bregmahohen-Index fallen alle messbaren Schadel aus Horb-Altheim in die or- 

thokrane Gruppe. Hinsichtlich des Breiten-Ohr-Bregmahohen-Index fallen die Manner mehr in 

den metriokranen, die Frauen in den tapeinokranen Bereich. In der Gesamtserie kamen Tapeino- 

und Metriokranie fast gleich haufig vor. Der Vergleich der Individuen aus den Nischengrabern und 

einfachen Grabgruben weist Erstere eher in die meso- und tapeinokrane Kategorie, Letztere haufi- 

ger den Dolicho- und Metriokranen zu.

60 Die iiberdurchschnittliche Korperhohe der Manner aus Wyhl unterstiitzt die archaologische Ansicht, nach der 

Wyhl als Sitz von foederati interpretiert wird (s. Fingerlin 1983, Anm. 5). Auch andere Teilergebnisse, u.a. der 

deutliche Manneriiberschuss (5 : 1), das Vorkommen von Hiebverletzungen und kraftigen Muskelmarken deuten 

auf eine besondere Auswahl der Manner fiir diesen Verteidigungsposten.

61 Wahl/Kokabi (Anm. 33).

62 Martin/Saller (Anm. 16).

63 Der Langen-Breiten-Index des Schadels ermoglicht die Einteilung in drei Kategorien: Individuen mit relativ lan- 

gem Schadel sind dolichokran (LBI bis 74,9), die mit relativ kurzem Schadel brachykran (LBI ab 80,0), dazwischen 

liegen die mesokranen. Die Individuen werden anhand des Langen-Ohr-Bregmahohen-Index als chamaekran (im 

Verhaltnis zur Lange niedrig), orthokran (im Verhaltnis zur Lange mittelhoch) und hypsikran (im Verhaltnis zur 

Lange hoch) bezeichnet. Anhand des Breiten-Ohr-Bregmahohen-Index werden die Kategorien tapeinokran (im 

Verhaltnis zur Breite niedrig), metriokran (im Verhaltnis zur Breite mittelhoch) oder akrokran (im Verhaltnis zur 

Breite hoch) verwendet (nach Martin/Saller [Anm. 16]). Der Ohr-Bregmahohen-Index wurde aufgrund der 

grofieren Individuenzahlen als aussagekraftiger herangezogen.
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Graberfeld

na

Manner Frauen

MWb SDC n MW SD

Horb-Altheim 24 174,0d 3,2 19 163,3 3,3

Hemmingen 10 176,0 3,2 23 163,5 3,6

Pleidelsheim 29 172,0 3,5 19 162,4 4,6

Wyhl 10 177,8 2,9 2 164,0 0,0

a n = Anzahl der ausgewerteten Individuen 

b MW = Mittelwert

c SD = Standardabweichung

d Korperhohe in cm

Tabelle 8 Durchschnittliche Korperhohen von Horb-Altheim und zeitgleichen (Teil-) Serien im Vergleich.

Mafi Manner Frauen Individuen Gesamt

aus Nischen- einfachen 

grabern Grabgruben

n/Na % n/N % n/N % n/N % n/N %

Mlb

kurz 0/10 0,0 0/7 0,0 0/5 0,0 0/12 0,0 0/17 0,0

mittel 2/10 20,0 0/7 0,0 0/5 0,0 2/12 16,7 2/17 11,8

lang 8/10 80,0 7/7 100,0 5/5 100,0 10/12 83,3 15/17 88,2

M8

schmal 9/13 69,2 9/20 45,0 5/7 71,4 13/26 50,0 18/33 54,5

mittel 3/13 23,1 11/20 55,0 2/7 28,6 12/26 46,2 14/33 42,4

breit 1/13 7,7 0/20 0,0 0/7 0,0 1/26 3,8 1/33 3,0

II

dolichokran 4/8 50,0 2/6 33,3 0/3 0,0 6/11 54,5 6/14 42,9

mesokran 4/8 50,0 4/6 66,7 3/3 100,0 5/11 45,5 8/14 57,1

brachykran 0/8 0,0 0/6 0,0 0/3 0,0 0/11 0,0 0/14 0,0

M20

niedrig 4/9 44,4 5/9 55,6 3/4 75,0 6/14 42,9 9/18 50,0

mittelhoch 4/9 44,4 3/9 33,3 1/4 25,0 6/14 42,9 7/18 38,9

hoch 1/9 11,1 1/9 11,1 0/4 0,0 2/14 14,3 2/18 11,1

14

chamaekran 0/6 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/6 0,0 0/9 0,0

orthokran 6/6 100,0 3/3 100,0 3/3 100,0 6/6 100,0 9/9 100,0

hypsikran 0/6 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/6 0,0 0/9 0,0

15

tapeinokran 2/7 28,6 5/9 55,6 2/3 66,7 5/13 38,5 7/16 43,8

metriokran 4/7 57,1 3/9 33,3 1/3 33,3 6/13 46,2 7/16 43,8

acrokran 1/7 14,3 1/9 11,1 0/3 0,0 2/13 15,4 2/16 12,5

a n = Anzahl der Individuen mit dem Maft in der jeweiligen Kategorie;

N = Anzahl der auswertbaren Individuen

b Bezeichnungen der Mabe und Indices nach Martin/Saller (Anm. 16)

Tabelle 9 Horb-Altheim: Ausgewahlte Schadelmafie und -indices.
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Metrischer Vergleich

An dieser Stelle sollen einige der Messdaten zu Horb-Altheim in geraffter Form weiteren Serien 

aus Siidwestdeutschland, anderen Regionen innerhalb Deutschlands sowie verschiedenen europai- 

schen Landern, die in die Zeitspanne von 0 bis 800 n. Ch. datieren, gegeniibergestellt werden. Als 

Vergleichswerte dienen die Korperhohe (Abb. 11), die Proportionen der oberen und unteren Extre- 

mitaten (Abb. 12 und 13) und der Langen-Breiten-Index des Schadels (Abb. 14 u. 15).

Die Gegeniiberstellung der Korperhohen zeigt, dass die Manner und Frauen der romischen Kaiser- 

zeit im Durchschnitt kleinwiichsiger waren als ihre Geschlechtsgenossen aus dem friihen Friihmit- 

telalter. Die Populationen, die der Zeitperiode zwischen 400 und 550 n. Ch. zuzuschreiben sind,

Abb. 11 Mittlere Korperhohen von Mannern und Frauen im chronologischen und iiberregionalen Vergleich.
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Abb. 12 Proportionen der oberen und unteren Extremitaten bei Mannern im iiberregionalen Vergleich.
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Abb. 13 Proportionen der oberen und unteren Extremitaten bei Frauen im iiberregionalen Vergleich.

Abb. 14 Langen-Breiten-Index des Schadels bei Mannern und Frauen im regionalen Vergleich.

gehbrten offenbar zu den grohtgewachsenen tiberhaupt. Die Manner aus den Nischengrabern von 

Horb-Altheim sowie die Manner aus Hemmingen, Wyhl, und dem ungarischen Keszthely-Fenek- 

puszta zeigen die hochsten Werte aller Serien. In ahnlicher Weise dokumentieren die Frauen aus 

den Nischengrabern von Horb-Altheim zusammen mit den Frauen aus Donzdorf und Schretzheim 

die grohten Durchschnittswerte. Die Gruppe der in den einfachen Grabgruben bestatteten Horb-



Abb. 15 Langen-Breiten-Index des Schadels bei Mannern und Frauen im iiberregionalen Vergleich.
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Altheimer zeigt weder fur das mannliche noch fur das weibliche Geschlecht wesentliche Abwei- 

chungen von den durchschnittlichen Korperhohen anderer fruhmittelalterlicher Skelettserien auf. 

Zur Charakterisierung der Korperproportionen wurden die Verhaltnisse zwischen Ober- und Un- 

terarm (sog. Humero-Radial-Index) bzw. Ober- und Unterschenkel (sog. Femoro-Tibial-Index) he- 

rangezogen. Die Proportionen der Extremitatenanteile zueinander erlauben einen weiteren Blick 

auf mogliche genetische Gemeinsamkeiten und/oder ahnliche Umweltadaptationen der jeweiligen 

Bevolkerungen. Die Individuen aus Horb-Altheim, insbesondere die Frauen, liegen auherhalb bzw. 

im Randbereich der Proportionswerte, die fur andere Stichproben berechnet wurden.64 Die ermit- 

telten Indices zeigen, dass sie relativ langere Unterschenkel im Verhaltnis zu den Oberschenkeln 

hatten. Bei den Frauen scheinen dagegen die Unterarme eher kiirzer gewesen zu sein. Die Werte 

der Manner variieren starker, die meisten weiblichen Individuen finden sich im mittleren Bereich 

des Rasters wieder.

Beim Vergleich der Durchschnittswerte des Langen-Breiten-Index liegt keine der baden-wiirttem- 

bergischen Serien im brachykranen Bereich. Es fmdet sich eine Tendenz von iiberwiegender Me- 

sokranie in der Romerzeit zur Dolichokranie im friihen Friihmittelalter. In Horb-Altheim sind die 

Manner mehrheitlich mesokran, die Frauen eher dolichokran. Im spateren Friihmittelalter steigen 

die Index-Werte zum Teil wieder in den mesokranen Bereich. Insbesondere die Frauen des 6. bis 8. 

Jahrhunderts zeigen eine deutliche Tendenz in diese Richtung. Die Manner sind eher dolichokran. 

Beim iiberregionalen Vergleich lassen sich brachykrane Werte in der ungarischen Sarmatenzeit be- 

obachten, in der Romerzeit andererseits extrem dolichokrane Werte bei den Frauen und Meso- bis 

Dolichokranie bei den Mannern. In den friihmittelalterlichen Serien wurden am haufigsten Durch

schnittswerte im mesokranen Bereich angetroffen.

64 Ahnliche Werte fur den Humero-Radial-Index der Frauen wurden nur bei Kirchheim/Teck (niedriger sozialer 

Status) beobachtet. Beziiglich Horb-Altheim muss jedoch die kleine Stichprobenanzahl weiblicher Individuen 

beriicksichtigt werden.
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Odontologisches Merkmal Manner

n/Na

Frauen

n/N

P-Wert 

(F-Test)

Kronenkompression (18b+28) 6/14 1/14 0,0768c

Wurzelanzahl 1 (18+28) 10/14 1/14 0,0013

Foramen molare (48+38) 4/19 0/16 0,0740

Hockeranzahl 4 (46+36) 1/19 6/20 0,0529d

Y-Muster (46+36) 7/19 2/20 0,0527

Schaufelform (12+22) 10/21 4/20 0,0616

a n = Anzahl der Individuen, bei denen das Merkmal vorhanden ist;

N = Anzahl der auswertbaren Individuen

b Bezeichnung der Zahnpositionen nach internationaler Nomenklatur 

c fett = hohere Frequenz fur Manner

d kursiv = hohere Frequenz fur Frauen

Tabelle 10 Horb-Altheim: Haufigkeiten seltener Zahnmerkmale bei Mannern und Frauen.

Odontologisches Merkmal Individuen aus P-Wert

(F-Test)Nischen

grabern

n/Na

einfachen 

Grabgruben

n/N

Groftenreduktion der Krone (18b +28) 6/10 4/18 0,0570c

Hockeranzahl 3 (18+28) 8/10 6/18 0,0461

Schmelzzunge (17+27) 3/13 1/26 0,0991

Hockeranzahl 5 (48+38) 8/13 7/22 0,0865

+ Muster (47+37) 5/15 19/26 0,02i2d

Foramen molare (46+36) 3/15 13/24 0,0361

Wurzelanzahl 2 (15+25) 3/13 1/30 0,0753

Wurzelanzahl 2 (14+24) 8/14 8/32 0,0396

Dens invaginatus (13+23) 4/14 2/28 0,0138

a n = Anzahl der Individuen, die das Merkmal tragen;

N = Anzahl der beurteilbaren Individuen

b siehe Tab. 10

c fett = hohere Frequenz fur Individuen aus Nischengrabern

d kursiv = hohere Frequenz fur Individuen aus einfachen Grabgruben

Tabelle 11 Horb-Altheim: Haufigkeiten seltener Zahnmerkmale bei den Individuen 

aus den Nischengrabern und den einfachen Grabgruben.

Epigenetische/odontologische Merkmale

Zur Frage der Herkunft der Alamannen von Horb-Altheim wurde neben den metrischen Verglei- 

chen die Verwandtschaftsanalyse mit Hilfe der Diskreta eingesetzt, die seit Jahrzehnten an Leben- 

den (Zahnmerkmale) sowie Skelettresten unter Beriicksichtigung der erblichen Formvarianten des 

menschlichen Kdrpers durchgefiihrt wird und zu der in der Literatur inzwischen entsprechende 

Datensatze zu finden sind. Das gehaufte Auftreten seltener Skelett- und Zahnvarianten ermoglicht 

es unter Umstanden, evtl. vorhandene Verwandtschaftsbeziehungen zwischen einzelnen Individuen 

sowie Ahnlichkeiten zwischen Bevolkerungsgruppen zu rekonstruieren.65
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Odontologisches Merkmal Horb-Altheim

n/Na

Hemmingen

n/N

P-Wert

(F-Test)

Wurzelanzahl 1 (18b+28) 18/28 2/9 0,0338c

Schmelzperle (18+28) 2/28 3/9 0,0812A

Grofienreduktion der Krone (48+38) 6/35 0/17 0,0797

Tuberculum paramolare-Komplex (48+38) 9/35 1/17 0,0875

Foramen molare (48+38) 4/35 6/17 0,0500

Wurzelanzahl 2 (14+24) 16/46 0/20 0,0012

Tuberculum dentis (13+23) 14/42 1/18 0,0197

Schaufelform (12+22) 14/41 2/18 0,0605

a n = Anzahl der Individuen, bei denen das Merkmal vorhanden ist;

N = Anzahl der auswertbaren Individuen

b siehe Tab. 10

c fett = hohere Frequenz fur Horb-Altheim

d kursiv = hohere Frequenz fur Hemmingen

Tabelle 12 Haufigkeiten seltener Zahnmerkmale im 

Vergleich zwischen Horb-Altheim und Hemmingen.

a n = Anzahl der Individuen, bei denen das Merkmal vorhanden ist;

N = Anzahl der auswertbaren Individuen

b siehe Tab. 10

c fett = hohere Frequenz fur Horb-Altheim

d kursiv = hohere Frequenz fur Wyhl

Odontologisches Merkmal 

(F-Test)

Horb-Altheim 

n/Na

Wyhl 

n/N

P-Wert

Wurzelanzahl 1 (18b+28) 18/28 0/6 0,0060c

Wurzelanzahl 4 (18+28) 1/28 2/6 0,0735A

Kronenkompression (17+27) 4/39 3/7 0,0601

Tuberculum paramolare-Komplex (48+38) 9/35 0/9 0,0996

x-Muster (48+38) 9/35 6/9 0,0298

Foramen molare (47+37) 7/41 6/9 0,0058

Y-Muster (46+36) 9/39 0/11 0,0846

Tuberculum dentis (13+23) 14/42 0/9 0,0409

Tabelle 13 Haufigkeiten seltener Zahnmerkmale im 

Vergleich zwischen Horb-Altheim und Wyhl.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung liegt der Schwerpunkt der Analyse im Vergleich zwi

schen den Individuen aus den Nischengrabern und den einfachen Grabgruben. Dabei wurden die 

Zahnvarianten65 66 gegeniiber den Schadelmerkmalen vorgezogen, da sie einfach zu identifizieren sind

65 K. W. Alt, Odontologische Verwandtschaftsanalyse (Stuttgart 1997).

66 Von den Zahnvarianten wurden u. a. Wurzel- und Hbckeranzahl der einzelnen Zahne, Schaufelform der Incisivi, 

Tuberculum dentis und Dens invaginatus der Frontzahne, Schmelzperlen und -lingulae, Foramen molare und Fur- 

chenmuster der Zahnkronen der Molaren aufgenommen. Auf eine systematische Erfassung der Zahnfehlstellungen 

(Eng- u. Drehstande usw.), die ebenso als Hinweise auf individuelle Verwandtschaft gedeutet werden kbnnen, 

wurde angesichts der zahlreichen Faile, in denen nur isolierte Zahne geborgen werden konnten, verzichtet.
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und auf Grund bekannter, durch klinische Studien bestatigter, Heritabilitat als besonders aussage- 

kraftig fur die Bestimmung der genetischen Verwandtschaft eingestuft warden.67 Sie erfullen die 

Voraussetzungen fur eine solche Analyse sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht, meist 

auch bei fragmentarisch erhaltenem Material.

Bei den Mannern von Horb-Altheim treten Haufungen seltener Zahnmerkmale ofter auf als bei 

Frauen (Tab. 10). Die meisten signifikanten Unterschiede68 lassen sich allerdings zwischen den In- 

dividuen aus den Nischengrabern und den einfachen Grabgruben registrieren, wobei Erstere durch 

mehrfache Reprasentanz von sieben seltenen Merkmalen auffallen (Tab. 11). In den jeweiligen 

Gruppen kbnnen zwischen den Mannern und Frauen aus den Nischengrabern ein einziger, zwi

schen den Mannern und Frauen aus den einfachen Grabgruben dagegen vier Frequenzunterschiede 

bei seltenen Merkmalen beobachtet werden. Fur die Manner aus den einfachen Grabgruben erweist 

sich ein Komplex von Zahnkronenkompression und einwurzeligem dntten Oberkiefermolaren als 

spezifisch.

Im Vergleich zu Hemmingen zeigt die Bevblkerung von Horb-Altheim sechs Merkmale signifikant 

haufiger, zwei Merkmale treten bei der Serie aus Hemmingen gehauft in Erscheinung (Tab. 12). Die 

Gegeniiberstellung von Horb-Altheim mit der Serie aus Wyhl belegt fiir jede Population jeweils 

vier spezifische Merkmalshaufungen (Tab. 13). Aus den interseriellen Vergleichen geht deutlich 

hervor, dass die Zahnmerkmale Tuberculum dentis (an den Zahnen 13 und 23), Tuberculum-pa- 

ramolare-Komplex (38 und 48) sowie reduzierte Wurzelzahl (Einwurzligkeit bei 18 und 28) fur 

Horb-Altheim als charakteristisch bzw. populationsspezifisch angesehen werden darf.

Um der Frage nachzugehen, ob es sich bei den Individuen aus den Nischengrabern um eine ge- 

netisch/herkunftsmafiig abgesonderte Gruppe handeln kann, wurde zusatzlich das Auftreten von 

drei weiteren Zahnmerkmalen (reduzierte Kronengrbhe, reduzierte Anzahl der Kronenhocker und 

Schmelzzungen, Schmelzperlen an den zweiten und dritten Dauermolaren) ausgewertet. Aus Ab- 

bildung 16 geht hervor, dass diese Merkmale tatsachlich gehauft bei Individuen aus den Nischengra

bern auftreten. Das gemeinsame Vorkommen aller drei seltenen Zahnmerkmale lasst sich an zwei 

Bestattungen junger Erwachsener festmachen, dem Mann aus Grab 66 und der Frau aus Grab 72. 

Auch wenn diese beiden Grablegen raumlich nicht unmittelbar beieinander liegen, darf auf Grund 

der gefundenen Gemeinsamkeiten eine nahe Verwandtschaft vermutet werden. Zu diesem Merk- 

malkomplex kommt noch ein fiir Horb-Altheim typisches Merkmal: die marginale Einschnurung 

an den Frontzahnen, vorwiegend an den oberen zweiten Schneidezahnen. Dieses besondere Zahn- 

merkmal zeigt auf dem Graberfeld generell ein bemerkenswertes raumliches Verteilungsmuster 

(Abb. 17). Em deutliches Cluster fmdet sich bei den Individuen aus den Nischengrabern des nordli- 

chen Belegungsareals,69 eine weitere Konzentration im siidlichen Teil des Graberfeldes.

Ob es sich bei den Individuen, die in den Nischengrabern bestattet wurden, tatsachlich um eine 

zugewanderte Gruppe handeln kbnnte, wurde zudem noch mittels der Strontium-Isotopen-Ana- 

lyse uberpriift.70 71 Der Auswertungsansatz dieser Untersuchungsmethode wurde bereits weiter oben 

beschrieben.'1 Die Verteilung der gefundenen Strontium-Isotopen-Daten zeigt Abbildung 18. Die

67 Alt (Anm. 65).

68 Die Stichprobegrofie spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Signifikanzgrenzen. Bei einer klei- 

nen Stichprobe kann das 0,1-Niveau durchaus einen signifikanten Unterschied bedeuten, bei grofien Stichproben 

sollte das 0,05- oder 0,01-Niveau mafigebend sein. Wegen der relativ kleinen Stichprobenanzahl in der vorliegen- 

den Untersuchung, werden die Signifikanzangaben des so genannten exakten Tests von Fischer, die die 10%-Gren- 

ze nicht iibersteigen, aufgefuhrt. Dieser Test eignet sich fiir kleine Stichproben besser als der gangigere X2-Test: 

G. L. Cowgill, The trouble with significance tests and what we can do about it. Am. Antiquity 42, 1977, 350- 

368.

69 Die Frau aus Grab 14 war zwar in einer einfachen Grabgrube beigesetzt, allerdings mit aufiergewohnlich reichen 

Beigaben ausgestattet worden.

70 Anhand der Untersuchung der ersten Dauermolaren werden die Ergebmsse der Strontium-Isotopen-Analyse durch 

die lokale Zusammensetzung des Sediments beeinflusst, von der die Nahrung in den ersten drei Lebensjahren 

stammt.

71 Price et al.; Schweissing/Gruppe; Knipper (Anm. 21).
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Abb. 18 Verteilung der Strontium-Isotopen-Daten (87Sr/86Sr) 

der Zahne einzelner Individuen aus Horb-Altheim.

Messwerte weisen eine Spanne von 0,7081 bis 0,7131 auf und entsprechen damit der Fundregion, 

die iiberwiegend durch Muschelkalk mit einem charakteristischen 87Sr/86Sr-Wert von 0,7085 (Varia- 

tionsbreite von 0,7078 bis 0,7089) gepragt wird.72 Die Verteilung zeigt, dass lediglich die 45-55-jah- 

rige Frau aus dem Nischengrab Nr. 53 als ortsfremd eingestuft werden kann. Der Strontiumgehalt 

ihres Zahnmaterials (0,7131) entspricht den granitischen Gebieten (z.B. Schwarzwald oder Bohmi- 

sches Massiv),73 wobei die Werte aller anderen Personen den lokalen Kalkstein widerspiegeln. Ein 

moglicher Unterschied zum Herkunftsort kannjedoch nur erfasst werden, wenn sich die jeweiligen 

Lokalgesteine in ihrem Strontiumgehalt unterscheiden. Es ware also moglich, dass einige Individuen 

aus einer anderen Gegend mit Kalksteinboden zugewandert sind (z.B. mittlerer Donauraum). In 

diesem Fall liehe sich kein Unterschied in der Strontium-Isotopie detektieren.74

Diskussion

Demographic

Basierend auf den Alters- und Geschlechtsdiagnosen lassen sich die wesentlichen demographischen 

Parameter einer Bevolkerung beschreiben. Fiir die Skelettserie aus Horb-Altheim wurden eine Le- 

benserwartung von ca. 30 Jahren und eine annahrende Siedlungsgrofie von etwa 42 Individuen 

ermittelt. Bei der Gegeniiberstellung der Sterbewahrscheinlichkeitskurve fur Horb-Altheim mit der 

Modellverteilung von Weiss75 kamen zwei Unterschiede zum Ausdruck: Erstens ein Kleinkinder- 

defizit bei den 0-1-jahrigen und zweitens eine erhohte Sterbewahrscheinlichkeit der 30-39-jahri- 

gen.

Fragen hinsichtlich eines (moglichen) Defizits von (Klein-) Kindern und Jugendlichen in friihmit- 

telalterlichen Skelettserien werden in anthropologischen Arbeiten fast regelmabig diskutiert. Die 

aufgefuhrten Griinde fiir das Fehlen von Subadulten sind vielfaltig (s.o.). Zum einen wird unvoll- 

standige Erfassung der Kinderskelette aufgrund schlechterer Erhaltung oder geringer Grabtiefe in

72 Knipper (pers. Mitteilung).

73 Knipper (pers. Mitteilung).

74 Obwohl die archaologischen Untersuchungen eine Verbindung zum Mitteldonauraum vermuten lassen, kann zur- 

zeit keine genauere Ortsangabe gemacht werden. So lasst sich auch nicht priifen, um welche ,geologische‘ Gegend 

es sich handeln konnte (Kalkstein, Granit...). Aufierdem stehen noch Untersuchungen zu den Strontiumdaten fur 

Wasser und Sediment an vielen europaischen Lokalitaten aus.

75 Weiss (Anm. 25).
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Betracht gezogen, die mit der Sorgfalt der Ausgrabung aber auch mit Bodenverhaltnissen korreliert 

werden. Daneben ist mit einer abweichenden Behandlung von (Klein-) Kindern im Totenbrauch- 

tum zu rechnen.76 Da bei den anderen subadulten Altersgruppen von Horb-Altheim keine auffal- 

lenden Unterschiede zur Modellpopulation bestelien, ware zu vermuten, dass in dieser Bevolkerung 

lediglich die 0-1-jahrigen unterreprasentiert sind.

Der gesamte Anted an Nichterwachsenen betragt in Horb-Altheim 17,3%. In den Serien aus Hem

mingen und Pleidelsheim liegt er fur kindliche undjugendhche Individuen unter 15 Jahren bei etwa 

20%, in der Wyhler Stichprobe lediglich bei 14,3%. Diese Prozentsatze weichen erheblich von dem 

Erwartungswert von 45-60% ab, mit dem die Nichterwachsenen vertreten sein miissten, um als 

reprasentativ gelten zu konnen.77

Auch nach Korrektur anhand der Anteile in den Modelltabellen wird ein solcher Subadultenanteil 

fur Horb-Altheim nicht erreicht. Der rechnerisch korrigierte Wert von 26% stimmt allerdings mit 

neueren Studien uberein, die argumentieren, dass die Erwartungswerte in den Kalkulationen von 

Donat/Ullrich viel zu hoch angesetzt wurden. In keiner bislang untersuchten fruhmittelalterli- 

chen Serie aus Baden-Wiirttemberg liegt der tatsachlich gefundene Subadultenanteil uber 30%.78 

Auch in rezenten Bevolkerungen, die unter kriegerischen Auseinandersetzungen oder andauernden 

Hungersnoten leiden, iibersteigt der Anted der gestorbenen Kinder und Jugendlichen unter 15 

Jahren die 40%-Grenze nicht.79

Das deutliche Uberwiegen adulter Individuen in der Sterbegemeinschaft wird haufig mit katastro- 

phalen Bedingungen in Verbindung gebracht, u.a. in Populationen, die von akuten Infektionskrank- 

heiten, Krieg oder auch in gewisser Weise von Nahrungsknappheit betroffen sind.80 Der hohe An

ted an verstorbenen Frauen in solchen Altersphasen wird im Allgemeinen in Zusammenhang mit 

erhohten Risiken und Belastungen wahrend Schwangerschaft, Geburt und Kindbett gebracht.81 Im 

vorliegenden Fall sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern jedoch nur schwach ausge- 

pragt. Auch die jiingeren Manner von Horb-Altheim, insbesondere die aus den Nischengrabern, 

waren offenbar in hoherem Mahe lebensbedrohenden Situationen ausgesetzt. Ein Behind, der mit 

den Ergebnissen der pathologisch-traumatologischen Auswertung korreliert. Krankhafte Verande- 

rungen, v. a. unspezifische Infektionen, sowie Spuren von Verletzungen treten bei dieser Gruppe ver- 

gleichsweise hauhg auf.82 Ihre hohe Sterblichkeitsrate konnte demnach ursachlich in einer Stellung 

oder Lebensumstanden begriindet sein, die sie verstarkt interpersoneller Gewalt oder bestimmten 

Krankheitsrisiken ausgesetzt hat.83

76 I. Schwidetzky, Sonderbestattungen und ihre palaodemographische Bedeutung. Homo 16, 1965, 230-247. - 

J. Wahl, Zur Ansprache und Definition von Sonderbestattungen. In: M. Kokabi/J. Wahl (Hrsg.), Beitrage zur 

Archaozoologie und Prahistorischen Anthropologic. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 53 

(Stuttgart 1994) 85-106.

77 P. Donat/H. Ullrich, Einwohnerzahlen und Siedlungsgrofle der Merowingerzeit. Zeitschr. Arch. 5, 1971, 234- 

265.

78 J. Wahl/U. Wittwer-Backofen/M. Kunter, Zwischen Masse und Klasse: Alamannen im Blickfeld der Anthro

pologic. In: Die Alamannen. Ausstellungskat. (Stuttgart 1997) 337-348. - K.-D. Dollhopf, Die verschwundenen 

Kinder. Arch. Korrbl. 32, 2002, 151-159.

79 Kolbl (Anm. 26).

80 B. J. Margerison/C. J. Knusel, Paleodemographic comparison of a catastrophic and an attritional death assemb

lage. Am. Journal Phys. Anthr. 112, 2002, 181-190.

81 Acsadi/Nemeskeri (Anm. 12). - Wahl et al. (Anm. 78). - S. Donie, Soziale Gliederung und Bevolkerungsent- 

wicklung einer friihmittelalterlichen Siedlungsgemeinschaft. Untersuchungen zum Graberfeld bei Schretzheim. 

Saarbr. Beitr. Altkde. 66 (Bonn 1999).

82 M. Schultz, Krankhafte Veranderungen an den menschlichen Skeletten aus dem merowingerzeitlichen Reihen- 

graberfeld von Kleinlangheim/Ldkr. Kitzingen. Dissertation (Frankfurt am Main 1978) und J. Sperl, Analyse der

Harris-Linien an den Skeletten des alemannischen Reihengraberfeldes von Kirchheim unter Teck. Dissertation 

(Ulm 1990) dokumentieren hohere Frequenzen von Harris-Linien bei Mannern aus gehobenen sozialen Schichten 

und schreiben dies dem grofieren Eltern-Investment in Form besserer Nahrung und Pflege fur mannliche Nach- 

kommen zu. Es ware denkbar, dass in der Kindheit krankliche Jungen durch bessere Pflege iiberleben konnten, 

diese im Erwachsenenalter allerdings nicht langer iiberleben konnten.
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Bine niedrigere Lebenserwartung verbunden mit einer hoheren Morbiditat, die u. a. in den erhoh- 

ten Frequenzen von Zahnschmelzhypoplasie und periostotischen Veranderungen zum Vorschcin 

kommt, wurde auch bei den Frauen und Alteren aus den Nischengrabern ini Vergleich zu denen 

aus den einfachen Grabgruben beobachtet. Hinsichtlich der Autochthonie bestimmter Bevolke- 

rungsteile ware in diesem Zusammenhang ein Phanomen zu diskutieren, das bei heutigen Touristen 

in fremden Landern beobachtet wird. Diese haben im Gegensatz zur Lokalbevolkerung haufiger 

Gesundheitsprobleme, u. a. in Form von Magen-Darmstdrungen aufgrund der unterschiedlichen 

baktericllen Zusammensetzung des Wassers. Die Manner und Frauen aus den Nischengrabern 

konnten also von aufierhalb nach Horb-Altheim zugewandert und evtl. noch nicht an die dortigen 

Lebensverhaltnisse und Umweltbedingungen angepasst gewesen sein.

Im Gegensatz zur Mehrheit fruhmittelalterlicher Graberfelder sind auf dem Fnedhof von Horb- 

Altheim relativ haufig senile Individuen anzutreffen. Ahnlich hohe Frequenzen wurden in Hemmin

gen und Lauchheim83 84 festgestellt. Zur Erklarung bieten sich zwei Schlussfolgerungen an:

1. Manner und Frauen sind trotz aller Umweltrisiken tatsachlich relativ alt geworden. Es konnten 

besonders giinstige Bedingungen hinsichtlich Ernahrung, erbhcher Disposition, medizinischer Ver- 

sorgung o. a. bestanden haben.

2. Unter Beriicksichtigung des geringen Kinderanteils und der erhohten Sterbewahrscheinlichkeit 

jiingerer Erwachsener ergabe sich ein Muster der Altersverteilung, das charakteristisch ist fur eine 

aussterbende Bevolkerung.85

Die rechnerisch ermittelte Lebenserwartung bei der Geburt zeigt bei der Population aus Horb- 

Altheim, den romischen sowie den meisten fruhmittelalterlichen Populationen grofie Ubereinstim- 

mungen. Generell batten romische Frauen und Frauen in der friihen Phase des Friihmittelalters eine 

fast identische Lebenserwartung - vergleichbar derjenigen der Manner. In den spateren fruhmit

telalterlichen Serien (6.-8. Jh. n. Chr.) sehen die Verhaltnisse jedoch anders aus, die Manner leben 

tendenziell langer. Das Gesamtbild deutet, wenn zwischen den Geschlechtern keine grundsatzli- 

chen Unterschiede in der Ernahrung oder medizinischen Versorgung angenommen werden und die 

Sterberisiken fur die Manner gleich geblieben sind, eher darauf hin, dass sich der soziale Status der 

Frauen im spateren Friihmittelalter verschlechtert hatte, und daraus u. a. ein grofteres Sterberisiko 

im gebarfahigen Alter resultierte.

Die meisten fruhmittelalterlichen Graberfelder aus Baden-Wiirttemberg weisen einen mehr oder 

weniger ausgepragten Manneriiberschuss auf. Horb-Altheim hebt sich dagegen durch einen Frauen- 

iiberschuss ab. Eine Uberzahl an Frauen wurde ebenso in emigen Serien aus dem friihen Fruhmittel- 

alter und der Romerzeit beobachtet. Als eine mogliche Ursache fur den hoheren Anted erwachsener 

Manner wurde die patriarchalische Struktur der germanischen Volker aufgefuhrt, wobei weiblicher 

Nachwuchs als eher unerwiinscht gegolten hatte.86 Diese Erklarung erweist sich jedoch fur die 

Population aus Horb-Altheim als unpassend, da das Verhaltnis der (gestorbenen bzw.) beerdigten 

Jungen und Madchen ausgeglichen ist, und bei den Erwachsenenskeletten die Frauen iiberwiegen. 

Es zeichnen sich demnach eher giinstigere Lebensumstande fur Frauen im friihen Friihmittelalter ab, 

nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit deren Stellung innerhalb von Familie und Gesellschaft.

83 Unter den Vergleichspopulationen konnte auch bei den 30-39-jahrigen Mannern aus Pleidelsheim eine erhohte 

Sterblichkeit festgestellt werden. Die meisten Manner in dieser Altersklasse wurden der hoheren Sozialschicht 

zugewiesen. Andererseits waren offenbar alle Manner iiber 50 Jahre eher niederen Stands. Eine Erklarungsmog- 

lichkeit fur die grofie Anzahl adulter Manner auf den Graberfeldern von Horb-Altheim und Pleidelsheim konnte 

darin bestehen, dass die alteren Individuen weniger und weniger qualitatvolle Beigaben ms Grab bekamen (in 

dem Fall von Horb-Altheim keine Grube mit einer Nische), und deshalb archaologisch als sozial niedrig stehend 

bewertet werden. - Kokkotidis (Anm. 23).

84 Wahl et al. (Anm. 78).

85 L. Sattenspiel/H. Harpending, Stable populations and skeletal age. Am. Antiquity 48, 1983, 489-498.

86 Creel (Anm. 35). - I. Becker, Zur Konstitution der fruhgeschichtlichen Bevolkerung von Kirchheim unter Teck. 

Diplomarbeit (Ulm 1985).
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Die Griinde fur Schwankungen in der Geschlechterverteilung konnen von Graberfeld zu Graberfeld 

und in verschiedenen Zeitabschnitten variieren. Dabei sind unterschiedliche Parameter in Betracht 

zu ziehen, wie etwa spezifische Sterblichkeitsmuster in einzelnen Altersklassen oder die Zuwan- 

derung von der Altersstruktur her heterogener Populationseinheiten, im Faile von Horb-Altheim 

moglicherweise vorwiegend von Frauen, was zu einem Fraueniiberschuss gefiihrt hatte. Besonders 

deren Uberzahl in den Nischengrabern konnte auf Heiratssitten zuriickgefuhrt werden, die mit 

einer Bevorzugung von Frauen aus einem bestimmten Kulturkreis, einer bestimmten Region oder 

Bevolkerungsgruppe einhergingen. Em Fraueniiberschuss ergabe sich ebenso, wenn ein (grofierer) 

Teil der Manner durch Kriegsziige o. a. auberhalb ihres Wohnortes zu Tode gekommen und nicht 

auf dem heimischen Graberfeld bestattet worden ware.

Pathologic

Die Untersuchung menschlicher Skelette erlaubt u. a. wesentliche Riickschlusse auf die vorherr- 

schenden Arbeits- und Lebensverhaltnisse, die Umweltbedingungen und Ernahrungssituation.87 Als 

Symptom von Mangelernahrung (speziell Eisenmangel) und/oder Parasitenbefall wurde z.B. die 

Cribra orbitalia angesprochen. Ihre Frequenz liegt in Horb-Altheim im Vergleich zu den anderen 

Stichproben auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Sie erreicht sowohl gegeniiber den untersuch- 

ten zeitgleichen als auch den jiingeren Serien, z. B. den Populationen aus Neresheim (57,6°/o)88 und 

Nusplingen (60,2%),89 nur etwa halb so hohe Werte und lasst damit auf eine Umwelt mit relativ 

geringen Stressfaktoren im Sinne von chronischen Erkrankungen und Mangelernahrung schhefien. 

Die Verteilung der Knochenfrakturen und Enthesiopathien weist auf unterschiedliche Belastungen 

und somit eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern sowie den Gruppen aus den 

Nischengrabern und den einfachen Grabgruben hin. Das haufige Vorkommen von Colles-Frakturen 

des distalen Radius bei den Mannern zeigt, dass sie in deutlich hoherem Mafte als die Frauen mit 

unfalltrachtigeren, (schweren) Feld- und/oder Bauarbeiten o. a. beschaftigt waren. Da die Frauen 

aus Horb-Altheim zudem keine Frakturen der unteren Extremitaten erlitten, konnen fur sie eher 

leichtere Haus- oder Gartenarbeiten angenommen werden.90 Die Haufung von Frakturen des Vor- 

derarms, sowie Ober- und Unterschenkelbriiche bei Mannern aus den einfachen Grabgruben lasst 

bei dieser Gruppe erne starkere korperhche Aktivitat und Belastung als bei denjenigen aus den Ni

schengrabern vermuten.91 Frakturen des Unterschenkels konnen durch direkte Gewalteinwirkung 

(z.B. Hufschlag beim Melken) oder als Folge eines Sturzes aus grofierer Hohe entstehen.92 Zwei 

Manner aus den Nischengrabern erlitten Frakturen des Humerusschafts, die eher bei kampferischen 

Auseinandersetzungen oder Stiirzen vom Pferd zu erwarten smd.93

Niedrigere durchschnittliche MMS-Werte der unteren Extremitaten bei den Individuen aus den 

Nischengrabern deuten darauf hin, dass die in den einfachen Grabgruben Bestatteten haufiger an- 

strengende Tatigkeiten verrichteten, u. a. Tragen schwerer Fasten, Arbeiten auf unebenem Terrain.

87 Siehe z. B. Kennedy (Anm. 46). - C. S. Larsen, Bioarchaeology (Cambridge 1997). - L. Capasso/K. A. R. Ken- 

nedy/C. A. Wilczak, Atlas of Occupational Markers on Human Remains. Journal Paleopathol., Monograph. Publ. 

3 (Teramo 1999).

88 Hahn (Anm. 30).

89 Hengen (Anm. 28).

90 In mehreren Studien, u. a. G. Duby, Krieger und Bauern. Die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft im 

friihen Mittelalter (Frankfurt am Main 1977). - Z. Smetanka, Legenda o Ostojovi (Praha 1992). -Judd/Roberts 

(Anm. 32) vermuten, dass den Frauen in der Landwirtschaft die korperlich leichteren Arbeiten zufielen.

91 R. Jurmain, Paleoepidemiology of trauma in a prehistoric central California population. In: D. J. Ortner/A. C. 

Aufderheide (Hrsg.), Human Paleopathology: Current Syntheses and Future Options (Washington, DC 1991) 

241-248. - Larsen (Anm. 87). - Judd/Roberts (Anm. 32).

92 N. C. Lovell, Trauma analysis in paleopathology. Ybk Phys. Anthr. 40, 1997, 139-170. - Judd/Roberts (Anm. 

32).

93 Judd/Roberts (Anm. 32).
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Obwohl diesbezuglich keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern festgestellt 

warden, kbnnten relativ hohe Werte fur die obere, vorzugsweise rechte, Extremitat der Frauen der 

wiederholten Anstrengung des Armes z.B. beim Getreidemahlen zugeschrieben warden.94

Starke korperliche Belastungen und arbeitsintensive Tatigkeiten fiihren schon bei jungen Erwach- 

senen zu degenerativen Veranderungen im Bereich der Wirbelsaule und an den Gelenkcn. Speziell 

Lastenheben, -tragen, Arbeiten in gebeugter Haltung und ruckartige Seitwartsbewegungen wirken 

sich nachteilig aus.95 Bei den untersuchten Serien scheinen die Verschleifierscheinungen in ihrer 

Auspragung einerseits auf regelmafiig wiederkehrende Bewegungsablaufe hinzudeuten, da sie schon 

in jungem Erwachsenenalter beobachtet wurden, andererseits kommen sie meistens nur in leichten 

Auspragungsgraden vor. Das konnte bedeuten, dass keine iibermafiigen Belastungen erfolgten.96 Bei 

den Mannern aus Horb-Altheim wurden tendenziell haufiger Veranderungen an Ellbogen, Hiiften 

und Fiifien beobachtet, bei den Frauen sind eher Handgelenke und Hande betroffen. Spondyloti- 

sche Erscheinungen kbnnen wiederum haufiger bei Mannern festgestellt werden. Bezogen auf die 

einzelnen Abschnitte der Wirbelsaule wird deutlich, dass bei Frauen bevorzugt die Hals- und Len- 

denwirbel, bei Mannern verstarkt Brust- und Lendenwirbel betroffen sind. Weibliche Individuen 

weisen dagegen vermehrt Schmorlsche Knbtchen97 auf. Entsprechende Symptome zeigen sich bei 

beiden Geschlechtern am haufigsten im Bereich der Thorakalwirbel. In dieser Verteilung der Ge- 

lenk- und Wirbelkorperveranderungen spiegeln sich unterschiedliche korperliche Aktivitaten, die 

zweifellos im Sinne einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zu deuten sind.98 99

Bei den Individuen aus den Nischengrabern wurden im Vergleich zu denen aus einfachen Grab- 

gruben haufiger Verschleifierscheinungen an Schultern, Ellbogen und Hiiften diagnostiziert. Bei 

den Individuen aus den einfachen Grabern liegt wiederum die Spondylosefrequenz deutlich hbher. 

Randzacken an den Wirbelkorpern treten bei den Individuen aus den Nischengrabern ausschliefi- 

lich im Bereich der Lendenwirbelsaule auf. Die Individuen aus den einfachen Grabgruben zeigen 

Schmorlsche Knbtchen etwas haufiger als diejenigen aus den Nischengrabern; erstere haufiger an 

Brust-, letztere verstarkt an Lendenwirbeln. Eine Erklarung dieser abweichenden Verteilung kann 

ebenfalls in unterschiedlichen Tatigkeiten dieser beiden Gruppen gesucht werden, wobei zum Aus- 

druck kommt, dass die Bestatteten aus den Nischengrabern durchaus ebenfalls gewissen Belastungen 

ausgesetzt waren.

In alien im Rahmen der vorliegenden Studie ausgewerteten Skelettserien zeigt das Hiiftgelenk am 

haufigsten Belastungsanzeichen. Friihere Untersuchungen belegen, dass Hiiftgelenkarthrosen in ho- 

hem Mafie bei Ackerbauern auftreten." In der Serie aus Horb-Alheim sind v. a. die Schultergelenke

94 P. S. Bridges, Degenerative joint disease in huntergatherers and agriculturalists from the southeastern United 

States. Am. Journal Phys. Anthr. 85, 1991, 379-391.

95 G. Schmorl/H. Junghanns, Die gesunde und die kranke Wirbelsaule in Rontgenbild und Klinik (5Stuttgart 

1968). — Jurmain (Anm. 37). - von Elling (Anm. 45).

96 Die Entstehung und der Auspragungsgrad degenerativer Veranderungen an der Wirbelsaule und den Extremitaten- 

gelenken konnen durch verschiedene Faktoren, wie Alter, Geschlecht, Ernahrung, Korperhaltung, Ubergewicht, 

Kondition, genetische Pradisposition, hormonelle Anderungen, ergonomisch korrekte Ausiibung der Arbeiten, 

Geschwindigkeit/Intensitat der Bewegungen, Schmerzschwelle, Zeit zur Erholung/Entspannung beeinflusst wer

den: Jurmain (Anm. 37). - K. E. Kahl/M. O. Smith, The pattern of spondylosis deformans in prehistoric samples 

from West-Central New Mexico. Int. Journal Osteoarch. 10, 2000, 432-446. - C. J. Knusel/S. Goggel/D. Lucy, 

Comparative degenerative joint disease of the vertebral column in the medieval monastic cemetery of the Gilber- 

tine priory of St. Andrew, Fishergate, York, England. Am. Journal Phys. Anthr. 103, 1997, 481-495.

97 Die Schmorlschen Knotchen gelten als Anzeichen schwerer Arbeit bei Jugendlichen undjungen Erwachsenen. Sie 

entstehen durch unphysiologische Beugung der Wirbelsaule (besonders beim Heben schwerer Fasten). - Schmorl/ 

Junghanns (Anm. 95). - Capasso et al. (Anm. 87).

98 M. Stloukal/L. Vyhnanek/F. W. Rosing, Spondylosehaufigkeit bei mittelalterlichen Population. Homo 21, 1970, 

46-53. - Knusel et al. (Anm. 96). - Bridges (Anm. 38). - G. Hoppler, Epigenetische Variation und Familienstruk- 

tur bei den merowingerzeithchen Alemannen von Kirchheim unter Teck. Magisterarbeit (Ulm 1990) teilt ahnliche 

Ergebnisse fur die Serie aus Kirchheim/Teck mit.

99 u. a. P. Croft/D. Coggon/M. Cruddas/C. Cooper, Osteoarthritis of the hip: an occupational disease in farmers. 

Br. Med. Journal 304, 1992, 1269-1272.
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vergleichsweise haufig betroffen. Ein vermehrtes Vorkommen von Omarthrosen warden bei Berg- 

lenten, Holzfallern und Schmieden beobachtet.100

Anhand der Ausbildung spezifischer Muskelansatzstellen und Abnutzungserscheinungen an be- 

stimmten Gelenken kann auf regelmabig ausgeiibte Bewegungen geschlossen werden. Um die Ur- 

sache degenerativer Veranderungen, bzw. konkreter Tatigkeiten eingrenzen zu konnen, miissen 

sowohl die archaologischen sowie historischen schriftlichen und bildlichen Quellen mit einbezogen 

als auch die okonomischen und okologischen Gegebenheiten im Umfeld der betreffenden Popula

tion oder des konkreten Individuums beriicksichtigt werden. Bei den Bestatteten aus Horb-Altheim 

konnen, wie bei den meisten friihmittelalterlichen Bevolkerungen, diesbeziiglich zwei Tatigkeiten 

betrachtet werden, Reiten bei Mannern und Spinnen bei Frauen.

Einige Manner zeigen eine Kombination skelettaler Anpassungserscheinungen, zu denen eine aus- 

gepragte Eintiefung der Ansatzstelle des Musculus vastus medialis am Oberschenkel, die superiore 

Verziehung der Hiiftgelenkspfanne und die Poirier-Facette an der anterioren Flache des Oberschen- 

kelkopfes (auch Reiterfacette genannt) gehdren. Dieser Merkmalkomplex wurde u. a. bei berittenen 

nordamerikanischen Indianern festgestellt.101 Zusatzlich konnte die erhohte Frequenz der tibialen 

Periostose bei den Mannern mit dem haufigen Reiben der Schienbeine an den Pferdeflanken zusam- 

menhangen. Die beobachteten Schulterarthrosen konnten z.T. auch durch ruckartige Bewegungen 

beim Ziigeln des Pferdes bedingt sein. Die Annahme, dass es sich bei diesen um Reiter handeln 

konnte, wird zusatzlich durch die Entdeckung einiger Pferdebestattungen auf den Graberfeldern 

von Horb-Altheim und Pleidelsheim gestiitzt.102 Auch romische Schriften bezeugen, dass Reiter 

aus den germanischen Gebieten als Verbiindete an Seiten der Romer oder gegen sie gekampft ha- 

ben.103

Bei einer Anzahl von Frauen aus Horb-Altheim sind Verschleifterscheinungen der Handgelenke 

und der Halswirbelsaule mit spezifischen Veranderungen an bestimmten Muskelansatzstellen des 

Oberschenkels zu beobachten. Die Abbildung einer Frau aus der ,Velislav-Bibel‘ zeigt die geneigte 

Kopfhaltung, die Handarbeit sowie die stiitzende Haltung der Beine beim Spinnen (Abb. 19). Diese 

wiirden den an den Skeletten gefundenen Veranderungen entsprechen.

Die insgesamt relativ hohe Frequenz von Zahnschmelzhypoplasien in Horb-Altheim verweist auf 

haufige Stresseinwirkungen wahrend der Entwicklung bzw. in der Kindheit.104 Die hypoplastischen 

Episoden sind allerdings nur schwach ausgebildet, was auf eher kurzfristige und leichte Stdrungen 

schliefien lasst.105 Als anfalligste Altersphasen konnen die zweite Halfte des dritten und die erste 

Halfte des fiinften Lebensjahres angesprochen werden. Diese beiden Hohepunkte zeichnen sich in 

der Verteilung bei alien untersuchten (Teil-)Serien ab.106 Es wird vermutet, dass das erste Maximum 

mit dem Zeitraum der Entwohnung zusammenhangt und das zweite mit dem Alter einher geht, in

100 S. Mays, The Archaeology of Human Bones (London 1998). - Capasso et al. (Anm. 87).

101 K. J. Reinhard/L. Tieszen/K. L. Sandness/L. M. Beiningen/E. Miller/A. M. Ghazi/C. E. Miewald/S. V. 

Barnum, Trade, contact, and female health in northeast Nebraska. In: C. S. Larsen/G. R. Milner (Hrsg.), In the 

wake of contact: biological responses to conquest (New York 1994) 63-74.

102 Konkret handelt es sich in Horb-Altheim um das Grab 69, der zu dem Mannergrab 52 gehort, und in Pleidelsheim 

sind es die Mannerbestattungen 39 und 91, denen ein Pferdegrab zugeordnet wurde (s. auch Z. Obertova, The 

osteological evidence of Alamannic horse-riders and warriors during the Migration Period. Abstracts of the 16th 

European Meeting of the Paleopathology Association, Santorini, Greece [Athens 2006] 99).

103 H. W. Hammerbacher, Die hohe Zeit der Sueben und Alamannen (Offenbach am Main 1974). - F. Stein, Ala- 

mannische Siedlung und Kultur (Sigmaringen 1991). - J. B. Rives, Tacitus Germania (Oxford 1999).

104 Goodman/Rose (Anm. 49). - Larsen (Anm. 87).

105 Goodman/Rose (Anm. 49).

106 Ahnliche Verteilungen der hypoplastischen Defekte nach dem Entstehungsalter wurden u. a. in der romischen 

Serie aus Vallerano - A. Cucina/R. Vargiu/D. Mancinelli/R. Ricci/E. Santandrea/P. Catalano/A. Coppa, 

The Necropolis of Vallerano (Rome, 2nd-3rd Century AD): An Anthropological Perspective on the Ancient 

Romans in the Suburbium. Internat. Journal Osteoarch. 16, 2006, 104-117; in der mittelalterlichen Bevolkerung 

aus Jamtland (Schweden) - Swardstedt (Anm. 50); und in der slawischen Population aus Mikulcice - P. Trefny/ 

P. Veleminsky, Hypoplasticke defekty skloviny u Slovanti z pohfebiste Mikulcice-Kostelisko. Bull. Slov. antropol. 

Spoloc. 4, 2001, 209-211, gefunden.
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Abb. 19 Frau beim Spinnen (Darstellung aus der ,Velislav-Bibel‘).

dem die Kinder mobiler werden und die Wachstumsanspriiche hoher sind.107 Die grbhere Mobilitat 

birgt hohere Unfallrisiken und bringt vermehrte zwischenmenschliche Kontakte mit sich, die zu 

erhohtem Infektions- bzw. Erkrankungsrisiko fiihren kbnnen.

Aus dem Verteilungsbild der Zahnerkrankungen kann fur die Population aus Horb-Altheim ge- 

folgert werden, dass beide Geschlechter - sowohl aus den einfachen Grabgruben wie auch den 

Nischengrabern - vergleichbare Nahrung zu sich genommen haben. Das haufige Vorkommen von 

Zahnstein und Karies weist auf eine gemischte Kost mit iiberwiegendem Eiweifianteil (u. a. Fleisch 

und Milchprodukte) sowie Kohlenhydraten (u. a. Getreide und moglicherweise Honig als Siifistoff) 

bin.108 Der erhohte Zahnsteinbefall kann auch auf einen hohen Obstkonsum hindeuten.109 Die Er- 

nahrungssituation kann demnach allgemein als ausgewogen und ausreichend eingestuft werden.110 

Beziiglich der leicht hoheren Karies- und Parodontosefrequenz bei den Frauen kbnnte deren spe- 

zielle Hormonsituation mit einer temporaren Veranderung der Mundflora wahrend der Schwan-

107 R. S. Corruccini/J. S. Handler/K. P. Jacobi, Chronological distribution of enamel hypoplasias and weaning in a 

Caribbean slave population. Hum. Biol. 57, 1985, 699-711. - M. Mecir, Pecujeme o nemocne dite (Praha 1988). - 

P. B. Eveleth/J. M. Tanner, Worldwide Variation in Human Growth (Cambridge 1990). - K. Dittman/G. Gru- 

pe, Biochemical and palaeopathological investigations on weaning and infant mortality in the early Middle Ages. 

Anthr. Anz. 58, 2000, 345-355.

108 Duby (Anm. 90).

109 Martin/Saller (Anm. 16).

110 J. Littleton/B. Frohlich, Fish-eaters and farmers: dental pathology in the Arabian Gulf. Am. Journal Phys. 

Anthr. 92, 1993, 427-447, berichten, dass hohe Karies- und Zahnstemfrequenzen sowie haufiges Vorkommen 

periapikaler Prozesse und intravitaler Zahnverluste fur landwirtschaftliche Populationen typisch sind.
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gerschaft und Stillzeit im Hintergrund stehen.111 Haufiger intravitaler Zahnverlust bei den Mannern 

aus Horb-Altheim konnte durch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beanspruchung des 

Zahnapparates oder unterschiedlicher Schmerzempfindung erklart werden. Da extensive, meist zur 

Pulp enerdffnung fuhrende Karieslasionen, gefolgt von periapikalen Anderungen sehr schmerzhaft 

sein konnen, ware es moglich, dass Manner sich friiher zur Extraktion befallener Zahne entschlossen 

haben.

Im Vergleich zu anderen Serien zeigt sich fur die Individuen aus Horb-Altheim eine relativ hohe 

Krankheitsbelastung im Bereich der Mundhohle. Unter anderem konnte ein vergleichsweise hohe- 

rer Lebensstandard dazu gefuhrt haben, dass vermehrt eiweifireiche Nahrung verzehrt wurde. Als 

Erklarung kamen ebenso fehlende oder ungeniigende Zahnpflegegewohnheiten in Frage.

Typologische Ahnlichkeit/Venvandtschaft

Anhand ausgewahlter Korpermafie und seltener epigenetischer Merkmale wurden inter- und m- 

traserielle Vergleiche vorgenommen, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Horb- 

Altheim und den anderen Skelettserien sowie innerhalb der Lokalpopulation von Horb-Altheim 

im zeitlichen und regionalen Rahmen festzuhalten. Dabei erweist sich diese zusammen mit den 

anderen Stichproben aus der Zeitperiode zwischen 400-550 n. Chr. gegeniiber den romischen und 

spateren fruhmittelalterlichen Bevolkerungen als diejenige mit der durchschmttlich groBten Kor- 

perhohe.

Die Manner und Frauen aus den Nischengrabern von Horb-Altheim waren signifikant groBer als die 

aus den einfachen Grabgruben, was als Hmweis darauf gewertet werden konnte, dass sie eine hohere 

Sozialschicht reprasentieren. In verschiedenen Untersuchungen konnte eine Korrelation zwischen 

Korperhohe und sozialem Status aufgezeigt werden.112 Sie beruht auf der Annahme, dass die grofiere 

Korperhohe zummdest teilweise auf eine bessere Ernahrungssituation und einen allgemem besseren 

Gesundheitszustand zuruckzufuhren ist.113 Bei der Gegeniiberstellung der Haufigkeiten pathologi- 

scher Veranderungen zeigen sich jedoch fast keine signifikanten Unterschiede zwischen den Indivi

duen aus den Nischengrabern und denen aus den einfachen Grabgruben. Daraus lasst sich schlieBen, 

dass die relativ grofie Korperhohe der Bestatteten aus den Nischengrabern eher genetisch bedingt ist 

und auf verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb dieser Gruppe basiert.114

Die Manner aus Horb-Altheim waren allgemein groB gewachsen. Zudem weisen sie mehrere Hau- 

fungen seltener odontologischer Merkmale auf. Sie diirften somit eine homogenere Gruppe als 

die Frauen darstellen. Die deutlichsten Frequenzunterschiede bei den Zahnmerkmalen finden sich 

jedoch zwischen den Gruppen aus den einfachen Grabgruben und den Nischengrabern, wobei be- 

sonders die Frauen aus den Nischengrabern untereinander sehr ahnlich, im Vergleich zu den iibri-

111 K. H. R. Ott, Epidemiologic der Karies und der Parodontopathien (Berlin 1997) konstatiert, dass nicht die Menge 

an Kohlenhydraten, sondern die Zahl der Mahlzeiten am Tag zur erhohten Karieshaufigkeit fiihrt. Diese Annahme 

konnte z. T. den hoheren Anted der Frauen mit karidsen Zahnen erklaren, die moglicherweise beim Zubereiten 

des Essens haufiger gekostet haben. Aufier Hauses arbeitende Manner haben dagegen wohl eher seltener Mahl

zeiten zu sich genommen. Der stiirkere Kariesbefall weiblicher Gebisse erinnert an die Redewendung „Ein Kind = 

ein Zahn“.

112 Creel (Anm. 35). - W. A. Haviland, Stature at Tikal, Guatemala: implications for ancient Maya demography and 

social organization. Am. Antiquity 32, 1967, 316-325. - M. N. Cohen, Health and the rise of civilization. (New 

Haven 1989).

113 Trotz des hohen Erbanteils von ca. 90% wird die Korperhohe des Menschen durch eine Reihe aufierer Faktoren 

mitbestimmt. Wesentliche Einflusse iiben in diesem Zusammenhang die Ernahrung (v. a. tierisches Eiweifi), Krank- 

heits- und Arbeitsbelastung in jungen Jahren aus: Eveleth/Tanner (Anm. 107).

114 Unter Umstanden konnte auch der verhaltnismaftig hohe Eiweifikonsum, der sich in der Verteilung der Zahner- 

krankungen widerspiegelt, einen wachstumsfordernden Einfluss gehabt haben. Dieser mtisste sich allerdings eher 

gleichmafiig bei beiden Gruppen zeigen, da keine signifikanten Unterschiede beziiglich der Ernahrung festgestellt 

wurden.
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gen Frauen allerdings unterschiedlich sind. Als Erklarungsmoglichkeit fur diesen Befund bieten sick 

das Partnerwahlverhalten bzw. die Auswirkungen der selektiven Rolle der Homogamie an, wonach 

sich die grofi gewachsenen Manner (relativ) grofie Frauen aus einer bestimmten Region oder einem 

bestimmten Kulturkreis ausgesucht batten.115 Die vorgefundene Merkmalsverteilung konnte also auf 

Exogamie und Patnlokalitat zuruckzufuhren sein.116

Im regionalen Vergleich der Schadelmafie liefi sich eine Tendcnz von iiberwiegend mesokranen 

Gruppen in der Romerzeit zu dolichokranen im friihen Friihmittelalter feststellen, gefolgt von 

durchschnittlich eher dolichokranen Mannern und mesokranen Frauen im spateren Friihmittelalter 

(6.-8. Jh. n. Chr.). Im iiberregionalen Vergleich wurden brachykrane Bevolkerungen der ungari- 

schen Sarmatenzeit, dolicho- bis mesokrane Manner und Frauen in der Romerzeit und iiberwiegend 

mesokrane Iriihmittelalterliche Skelettserien beobachtet. Bei den Individuen aus Horb-Altheim sind 

gleichermafien Meso- und Dolichokranie vertreten, allerdings kein einziger brachykraner Schadel. 

Die Frauen gehdren eher in den mesokranen, die mannlichen zur Halfte in den meso- und doli

chokranen Bereich. Die Individuen aus den Nischengrabern bilden eher eine mesokrane Gruppe, 

diejenigen aus den einfachen Grabgruben reprasentieren eher den dolichokranen Typenpol. Dabei 

scheint eine ovoide Schadelform fur die Gruppe aus den Nischengrabern typisch zu sein.

Angesichts der Korperhohenverhaltnisse und Haufungen anatomischer Skelettvarianten wurde be- 

reits erwogen, dass die relativ hochwiichsigen Frauen aus den Nischengrabern als eine relativ ein- 

heitliche, wahrscheinlich nach Horb-Altheim zugewanderte Gruppe angesehen werden konnten. 

Einen weiteren Hinweis auf erne moglicherweise ortsfremde Herkunft dieser Frauen lieferte die 

Strontium-Isotopen-Analyse, bei der eine altere Frau aus einem Nischengrab Werte aufwies, die 

auf ihre Zuwanderung aus einem granitischen Gebiet auf den Kalksteinboden von Horb-Altheim 

hindeuten.117 Die Individuen aus den einfachen Grabgruben zeigten im Allgemeinen eine grofie 

Ahnlichkeit zu den zeitgleichen Populationen aus nahe gelegenen Graberfeldern auf, was auf ihren 

lokalen Ursprung hinweist.

Alles in allem zeigt sich in der fruhmerowingerzeitlichen Serie von Horb-Altheim eine grofie For- 

menvielfalt. Sie lasst den Schluss zu, dass dort kerne homogene Bevolkerung lebte. Da das Gra- 

berfeld in die europaische Volkerwanderungszeit datiert wird, sollte eine Durchmischung von 

verschiedenen genetischen Populationen zu erwarten sein.118 Auch im Vergleich mit zeitgleichen 

Bevolkerungsgruppen kommen u. a. recht variable Frequenzen epigenetisch-odontologischer Merk- 

male zum Vorschein. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die festgestellten 

Unterschiede zwischen Horb-Altheim und Hemmingen, da es sich bei beiden Serien um kontem- 

porare Populationen mit ahnlicher Bevolkerungsgrofie und dem Vorkommen von Nischengrabern 

handelt. Das deutet erwartungsgema.fi darauf hin, dass im Siidwesten im Friihmittelalter gleichzeitig 

verschiedene Populationen mit unterschiedlichem genetischem Hintergrund gesiedelt und die be- 

stehenden Heiratskreise nicht nur Herkunftsschranken iiberwunden, sondern auch gewisse raumli- 

che Distanzen eingeschlossen haben.119

115 Zu vergleichbaren Ergebnissen kam auch Becker (Anm. 86).

116 F. W. Rosing/I. Schwidetzky, Sozialanthropologische Diferenzierungen bei mittelalterlichen Bevolkerungen. 

Acta Mus. Nat. Pragae XLIII, 1987, 77-102. - K. W. Alt/M. Munz/W. Vach, Hallstattzeitliche Grabhiigel im 

Spiegel ihrer biologischen und. sozialen Strukturen am Beispiel des Hiigelgraberfeldes von Dattingen, Kr. Breisgau- 

Hochschwarzwald. Germania 73, 1995, 281-316.

117 Siehe auch Kap. Ergebnisse.

118 Hier bieten sich die iiblichen Methoden an wie anatomische Varianten (d.h. epigenetische Merkmale), Korperfor- 

men und -proportionen (d.h. Malta und Indices) oder letztlich DNA-Analysen. - R. Straub, Zur Kontinuitat der 

voralamannischen Bevolkerung. Bad. Fundber. 20, 1956, 127-137. - Koch (Anm. 4).

119 Im Gegensatz zur vorliegenden Studie vermuten K. W. Alt/B. Riemensperger/W. Vach/G. Krekeler, Zahn- 

wurzellange and Zahnhalsdurchmesser als Indikatoren zur Geschlechtsbestimmung an menschlichen Zahnen. An- 

thr. Anz. 56, 1998, 131-144, auf der Basis von Untersuchungen metrischer und epigenetischer Zahnmerkmale in 

den Serien aus Pleidelsheim und Eichstetten zwischen den fruhmittelalterlichen Serien aus Siidwestdeutschland 

eher eine genetische Proximitat.

erwartungsgema.fi
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Zusammenfassung

Die vorliegende Studie beschaftigt sich mit der fruhmerowingerzeitlichen Skelettserie von Horb- 

Altheim, der Rekonstruktion der zugehdrigen alamannischen Bevolkerung, ihrer Lebensweise und 

ihrer kulturellen und genetischen Beziehungen zu zeitlich und regional benachbarten Gruppen. Der 

Friedhof von Horb-Altheim wird in die europaische Volkerwanderungszeit datiert. Die damaligen 

Verhaltnisse lassen sich in dem untersuchten Material festhalten, sei es in Form von Verletzungs- 

haufigkeiten, der Verteilung von VerschleiBerscheinungen an den Gelenken sowie der Auspragung 

der Muskelansatzstellen, im demographischen Muster, oder in der heterogenen genetischen Zu- 

sammensetzung der Bestatteten. Die vorgefundenen Verteilungen von Frakturen, degenerativen 

Veranderungen und Anpassungserscheinungen fiigt sich gut in das Bild fruhmittelalterlicher Acker- 

baugesellschaften ein. Generell waren die Manner starkeren Belastungen durch schwere Arbeiten 

und daher auch haufiger unfalltrachtigeren Situationen ausgesetzt als die Frauen. Wie Anzeichen 

interpersoneller Gewalt belegen, hmterliefien die ,unruhigen‘ Zeiten der Volkerwanderung ihre 

Spuren auch in der dortigen Bevolkerung.

Die iiberdurchschnittlich groBe Korperhohe zusammen mit der Haufung ovoider, niedriger und 

dolichokraner Schadel sowie seltener odontologischer Merkmale bei den Individuen aus den Ni- 

schengrabern lassen vermuten, dass es sich bei diesen um eine untereinander enger verwandte und 

beziiglich der Frauen wahrscheinlich nach Horb-Altheim zugewanderte Gruppe handelt. Anhand 

der Untersuchungsergebnisse sind die verschiedenartigen Bestattungsformen in den Nischengra- 

bern und einfachen Grabgruben eher auf kulturell abweichende (Herkunfts-) Traditionen als auf 

eine unterschiedliche soziale Stellung zuriickzufuhren.

In Relation zu der groBen Zahl umfangreicherer und jiinger datierter, fruhmittelalterlicher Popula- 

tionsstichproben stellt eine Individuenzahl von 75 Individuen eine schwachere Vergleichsbasis dar. 

Inwieweit sie fur die Bevolkerung aus der zweiten Halfte des 5. bis zum Beginn des 6. Jahrhunderts 

von Horb-Altheim reprasentativ ist, miissen weitere Forschungen ergeben. Zusammen mit den Teil- 

serien aus Hemmingen und Pleidelsheim liefern sie jedoch erste interessante Einblicke in die Zeit- 

spanne zwischen der rbmischen Kaiserzeit und den spateren Phasen des fruhen Mittelalters.
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